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Vorwort.

Eine der vielen Anregungen, die der Verkehr mit den Ver-

tretern der verschiedenen Wissensgebiete an einer Universitas litte-

rarum mit sich bringt, hat mich — wie die Einleitung besagt — 7a\

der nachfolgenden kleinen Studie veranlasst. Ihr Zweck ist erfullt,

wenn es mir gelungen ist, die Grenze festzulegen, bis zu der es

einem modernen Arzte moglich ist, die Natur und das Wesen einer

Seuche zu ermitteln, fur die sich seit langer Zeit nicht nur ein leb-

haftes Interesse der Mediciner, sondern audi der Philologen und der

Historiker kundgegeben hat. Amicus Plato, sed magis arnica Veritas

!

Grottingen, den 7, November 1898.

Wilhelm Ebstein.
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I.

Einleitung.

Im 2. Buche seiner „Gescliichte des Peloponnesischen Krieges"

scliildert Thukydides (a. a. 0. 47 ff.) eine Seuche, welche im An-

fange des Sommers des 2. Kriegsjalires, also 430 v. Chr. ausbrach,

sicli iiber einige Jahre erstreckte und sehr viele Opfer forderte.

Diese Seuche hat seit langer Zeit auch die Aufmerksamkeit der

x4.erzte erregt. Ueber die Natiir dieser furchtbaren Epidemie, welche

man mit verschiedenen Namen belegt hat, unter denen wohl die Be-

zeichnungen die Pest des Thukydides, die attische Pest oder

Seuche die gebrauchlichsten sind, deren auch ich mich im Laufe der

nachfolgenden Darstellung bedienen werde, haben die zahlreichen Bear-

beiter mannigfache, zum Theil weit aus einander gehende Ansichten

geaussert. Die Frage hat mich selbst seit langer Zeit wiederholt

gelegenthch beschaftigt und neuerdings war das Ersuchen meines

Oollegen, des Lehrers der alten Geschichte an der hiesigen Hoch-

schule, des Herrn Prof. B u s o 1 1 , ihm meine Ansicht dariiber zu sagen,

um welche Krankheit es sich bei dieser Seuche gehandelt hatte, der

Grund, mich in diesen interessanten Gegenstand etwas mehr zu ver-

tiefen. Derselbe College ist mir bei der Interpretation der Thuky-

dides-Uebersetzung freundHchst zur Hand gegangen, als welche

ich die in der Reklam'schen Universalbibhothek Nr. 1811—1813

(I. Band) erschienene, von Joh. David Heilmann besorgte, neu

herausgegeben von Dr. Otto Giithling, benlitzt babe. Herr Prof.

Busolt hatte ausserdem aber auch die Giite, mir erlauternde, ergan-

zende und bessernde Bemerkungen zu der Heilmann'schen Ueber-

setzung der Thukydideischen Schilderung an die Hand zu geben.

Zunachst will ich unter Beniitzung dieser Grundlagen versuchen,

eine kurze iibersichthche Darstellung der bei dieser Pest in Betracht

kommenden thatsachhchen Verhaltnisse zu liefern. Indem ich die

haufig ohne bestimmte Anordnung an einander gereihten Angaben

des Thukydides von den folgenden Gesichtspunkten aus systematisch

ordne, hoffe ich den Leser miihelos in Stand zu setzen, sich eine

Einsicht in die damals in Athen herrschenden Zustande zu verschaffen

und die Seuche und ihre Folgen kennen zu lernen.



II-

GrescMchte der attisclien Pest.

1. Wie es in Athen zur Zeit des Ausbruches der Seuche aussali.

Die Stadt war mit Mensclien iiberfiillt, die ganze Land-

bevolkerung hatte sicli des Kriegszustandes wegen mit ihrem ge-

sammten Hausratli vom Lande in die Hauptstadt zuriickgezogen.

Nur Wenige besassen eigene Stadthauser oder wurden von Freunden

iind Verwandten aufgenommen, die Meisten mussten sich mit einem

I'nterkommen in Zelten und dumpfen Baracken begniigen, die sie

mit dem eingebrachten Holzwerke von ihren Landwohnungen auf

den leeren Platzen der Stadt oder in den Heiligthiimern der Gotter

und Heroen aufschlugen, Bei dem Mangel an Platz wurde sogar der

Bezirk des sogenannten Pelargikon, eines uralten zum Schutze des

Burgaufganges angelegten, damals bereits in Triimmern liegenden

Festungswerkes, vollstandig zu Wohnungen in Gebrauch genommen,

obwohl ein sacrales Gebot die Beniitzung desselben mit eirem

Fkiche bedrohte. Yiele richteten sich, so gut sie es konnten, in den

Thiirmen der Stadtmauer hauslicli ein. Aber da auch so die Stadt die

zustromende Menge nicht zu fassen vermochte, so wurden dann auch

die langen Mauern, welche die Stadt mit dem Hafen verbanden, und

grosse Strecken im Piraeus zu Wohnungen angewiesen und ver-

theilt (Thukydides II, 17). Es waren somit die Bedingungen fiir

die Ausbreitung einer Seuche bei der Ueberfiillung Athens mit

Menschen sehr giinstig.

2. Ausbruch der Seuche und deren Ausbreitung in Athen.

Derselbe erfolgte ganz plotzlich gleich beim Beginn des Som-

mers 430 v. Chr. , wenige Tage ^) nachdem die Peloponnesier in

Attika eingefallen waren und das Land verheerten. Die Seuche

') An anderer Stelle (II, 54) sagt Thukydides: „Die Seuche brach gleich

nach dem Einfalle der Peloponnesier" sjiatestens also nach ca. 2 "Wochen aus.
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trat im Piraeus, der Hafenstadt Athens, zuerst auf ^). Mit der Zeit

aber zog die Seuche auch in die obere Stadt ein, und da nahm das

Sterben vollends uberhand. Abgesehen von dieser Seuche war das

Jahr 430 v. Chr. eines der gesundesten.

3. Symptomatologie.

In den meisten Fallen trat die Seuche bei vorher gesunden

Menschen ohne weitere Veranlassung plotzlich und auf einmal auf.

Wenn aber Jemand vor dem Auftreten der Seuche an einer anderen

Krankheit leidend war, ging Alles in diese Seuche liber-). Anfangs

bestand starke Hitze im Haupt und Rothe und Brennen in den

Augen. Von den inneren Theilen waren Schlund und Zunge sogleich

mit Blut unterlaufen. Der Atheni wurde ungewohnlich und iibel-

riechend. Darauf befiel die Kranken Niesen (Trtaf^jidi;) und Heiser-

keit und dann wahrte es nicht lange, dass das Leiden auf die Brust

liel und sich durch heftigen Husten ausserte. Wenn es sich auf

den Magen warf, so erregte es Uebelkeit und es erfolgten alle die

Entleerungen von Galle durch Erbrechen, wie sie von den Aerzten

mit verschiedenen Namen bezeichnet werden, und zAvar unter

grossen Schmerzen. Die meisten befiel dabei ein mit starken Con-

vulsionen vergesellschafteter hohler Schlucken ''). Die Oberflache

der Haut war beim Anfiihlen nicht sehr heiss, inwendig war aber

die Hitze so stark, dass die Kranken nicht die diinnsten Kleidungs-

stiicke von Leinen aushalten konnten. Die Kranken waren von be-

standiger Unruhe und Schlaflosigkeit gequalt. Sie mussten sich

durchaus nackt halten und stiirzten sich gern in kaltes Wasser. Der

qualende, nicht zu stillende Durst trieb diejenigen, welche unbewacht

waren, in die Cisterne. Dabei war es aber von gleicher Wirkung,

es mochten die Kranken mehr oder weniger trinken. Die Haut-

oberflache war rothlich und bleifarbig, bedeckt mit kleinen Blaschen

und Geschwiiren.

') Professor Bu solt sagt: „Die Seuche brach in der Hafenstadt bald nach

Eroffnung der Scliifffahrt aus, welche im Alterthum wahrend der Wintermouate
zu ruhen pflegte. Die ersten Pestfalle gehoren noch in den April." Gr. Grote
(Geschichte Griechenlands. Aus dem Englischen. Bd. Ill — 5. u. 6. Bd. des

Originals — 2. Aufl. Berlin 1882. S. 431 u. ff.) datirt den Ausbruch der Seuche

auf Mitte April.

2) An anderer Stelle (II, 51) driickt Thukydides dasselbe mit etwas

anderen "Worten aus: „Neben der Seuche hatte man in jener Zeit an keiner

von den gewohnlichen Ivrankheiten zu leiden, und wenn etwa eine solche auf-

trat, so schlug sie schliesslich in jene um."
') Busolt iibersetzt „leeres" Schlucken und interpretirt den Ausdruck

als erfolglose Anstrengung zum Erbrechen. Ich mochte aber daran denken,

dass es sich hier weit eher um den ominosen Singultus gehandelt habe, welcher

besonders auch haufig in dem Endstadium acuter Infectionskrankheiten langere

oder kiirzere Zeit vor dem todtlichen Ausgange beginnt.
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4. Yerlauf, Dauer, Ausgjiiige und Nachkrankheiteu.

Die meisten Ki'anken erlagen noch bei einigen Kraften am 7.

oder 9. Tage infolge innerer Hitze, So lange die Krankheit in

jedem einzelnen Falle sich auf der Hohe befand, verfiel der Korijer

nicht, sondern widerstand dem Leiden wider Erwarten. Kamen die

Kranken aber liier durch, so zog sich die Krankheit in den Unter-

leib, verursachte daselbst heftige Eiterung aus Geschwiiren und

starken ^) Durchfall. Beides entkraftete die meisten Kranken , so

dass sie daran starben.

Wenn Jemand durch die heftigsten Stadien durchgekommen

war, so liess der Angriff der Krankheit auf seinen Extremitaten

bleibende Spuren an ihm zuriick, denn die Krankheit befiel die

Schamgheder, die Finger und Zehen. Viele Kranke kamen mit dem

Verlust dieser Gliedmaassen davon. Es gab auch Kranke, die selbst

die Augen einbiissten. Noch andere verloren unmittelbar nach ihrer

Genesung ganzlich das Gedachtniss, so dass sie von sich selbst und

von ihren njichsten Angehorigen nichts wussten. Auf eine Menge
anderer seltsamer Zufalle, welche den Einen vor den Anderen bei

det Krankheit betrafen, will Thuky did es nicht naher eingehen ^).

Jedenfalls kamen Genesungsfalle vor, der Historiker selbst iiberstand

glucklich die Krankheit. Es wird hervorgehoben, dass die Genesenen

das meiste Mitleid gegen Sterbende und Kranke erwiesen.

5. Aetiologie.

Die Seuche wurde zuerst auf Vergiftung der Cisternen im

Piraeus durch die Peloponnesier — es gab daselbst damals noch

keine Quellbrunnen — zuriickgefiihrt. Thukydides scheint

darauf kein Gewicht zu legen, denn er sagt, mit der Zeit zog sich

die Seuche auch nach der oberen Stadt, d. h. nach der eigenthchen

Stadt im Gegensatze zu der unteren und Hafenstadt. In der eigent-

lichen (oberen) Stadt befanden sich bereits seit langer Zeit reichliche

Wasserleitungen ).

') Es steht „axpGn;oc" „ungemischt", namlicli nach Galen ohne Bei-
iniscliung wassriger Fliissigkeit nur korperliche (gallige) Safte enthaltend
(Busolt).

*) Thukydides schreibt (II, 51): xo |j.£v ouv v&3Y]]j.a, ko'k)m v.a: aXXa izaoa-

AHiovT'. dzoTzirx^, (uc tv.6i.zxK) zz'r'yjrA xi otOL-jspovTCoi; stspio ~p6<; itspov •^v^w^Z'vov

,

TOtOOXOV YjV ItcI Tiav TYIV tOEOLV.

^) Zu del' Angabe des Diodor (Zeitgenosseu von Julius Caesar und
Augustus) XII, .58, welcher vornehmlich die Ursache der Seuche in unge-
wohnlichem Regen, wassriger Beschaffenheit des Getreides u. s. w. sucht, be-
merkt Grote (1. c. S. 433, Anra. 5), dass sie vielleicht betreffs des AVieder-
auflebens der Seuche im 5. Jahre des Krieges, schwerlich aber von deren
Beginn wahr sein mogen. Thukydides gibt namlich, wie oben (sub 2) bereits
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xluch liber die Einschleppimg der Seuche aus einem anderen

Lande driickt sich Thukydides selir vorsichtig aus, indem er sagt,

dass die Seuche bereits ^) vor der Zeit an verschiedenen Orten, be-

sonders in Lemnos geAvuthet baben soil, indessen erinnerte man sich

nicht, dass eine Seuche von so verderbHcher Wirkung und ein

solches Sterben irgend wo vorgekommen ware. Ausserdem lindet

sich bei Thukydides aber die Angabe, dass diese Seuche an-

fangiich in Aethiopien, oberhalb Aegypteu, aufgetreten sein soUe

und von da sich weiter in Aegypten und Libyen und iiber einen

grossen Theil der dem Konig von Persien unterwiiriigen Lander

ausgebreitet habe ^).

Die Seuche rieb alle ohne Unterschied der Naturen und der

Heilungsarten auf. Keine menschliche Geschicklichkeit vermochte da-

gegen etwas auszurichten. Auch alle Gebete, Orakel und derartigen

Mittel, wozu man sonst seine Zuflucht' nahm, versagten. Man sah

auch nicht, dass ein Mensch vor dem anderen in Ansehung seiner

starkeren oder schwacheren Leibesbeschaffenheit gegen sie gesichert

war. Die Krankheit war sehr ansteckend. Die Aerzte starben am
haufigsten, weil sie am meisten zu den Kranken kamen. Das meiste

Unheil wurde dadurch verursacht, dass Einer durch Wartung des

anderen die Seuche an den Hals bekam, und so starben sie weg

wie die Schafe. Thukydides folgert daraus, dass, da er Vogel,

welche Menschenfleisch fressen, wahrend der Seuche nicht zu Ge-

sicht bekam, diese entweder die Leichen nicht anriihrten oder an

dem Frasse solchen Menschenfleisches zu Grunde sfingen. Am deut-

erwahnt wurde, an, dass das Jahr, wo die Eijidemie ausbrach, in jedweder
anderer Beziehung imgemein gesund geweseu sei. Die Vermuthung Grote's
legt auf die Angaben Di odor's einen Werth, welchen sie nach dem gegen-
wartigen Stande des Quellenstudiums nicht verdienen.

^) Busolt resolvirt sich folgendermaassen: Im Text stelit v.al -f/oxEj/ov.

Dabei ist an Zeiten zu denken, die dem Auftreten der Pest in Athen erheb-
lich vorausgingen. Das ergibt sich aus dem vorsichtigen Ausdrucke „wie es

heisst". Die nachste Vergangenheit von Lemnos musste dem Thukydides
ganz genau bekannt sein. Nicht weit von Lemnos an der thrakischen Kiiste

hatte er seine Besitzungen. Mit dem Auftreten der Seuche in Athen standen

also die hier erwahnten Krankheitserscheinungen in keinem unmittelbaren Zu-
sammenhange.

-) Busolt schreibt, d. h. also iiber Aegypten, das nordafrikanische Kiisten-

land westlich von Aegypten und einen grossen Theil Vorderasiens. Von Afrika

scheint die Krankheit gekommen zu sein. Wenigstens berichten die romischen

Annalen kurz iiber das Auftreten einer Seuche, unter der Rom in dieser Zeit

zu leiden hatte. Holm (Geschichte Griechenlands im 5. Jahrhundert. Berlin

1889, II. Bd., S. 395, Anm. 3) sagt in dieser Beziehung, dass die. Pest, welche

nach Livius IV, 21 u. 25 in Rom in den Jahren 436, 435, 433 herrschte und
432 erlosch, desselben Ursi^rungs gewesen sein miisse, wie die Pest in Athen,

die in den Jahren 430, 429, 427 und 426 gewiithet habe. Weiter berichtet er,

dass Holzapfel in seiner romischen Chronologic S. 145 die wohlbegriindete

Vermuthung aufstelle, dass die Pest nach Rom wie nach Athen aus Karthago

gekommen sein mochte. Ein interessanter Einblick in die Handelsbeziehungen
der bedeutendsten Stadte der alten "Welt! Thatsachliche Beweise fiir solche

Annahmen fehlen.
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lichsten war die verderbliche Wirkung des Genusses von solchem

Menschenfleisch bei den Hunden wahrzunehmen, well sie in der Ge-

meinschaft der Menschen leben.

Einmaliges Ueberstehen der Seuche gewahrte eine gewisse

Immunitat, indem Niemand, welcher genesen war, zum zweiten

Male die Krankheit bekam, so dass sie ihm hatte todtlich werden

konnen.

6. Ausbreitung und Dauer der Seuche.

Die Seuche blieb nicht auf Athen beschrankt, wo sie ihre

starkste Wirkung ausserte; sie trat auch in anderen Platzen auf,

die vor anderen volkreich waren. Noch'' im Sommer 430 v. Chr.

wurde die Seuche durch die attische Kriegsflotte, unter deren

Mannschaft sie ebenfalls ihre Opfer forderte, in das Lager des

Heeres, welches Potidaa belagerte, eingeschleppt, wodurch auch

die vorher schon daselbst befindlichen , bis dahin gesund gewesenen

Krieger mit erkrankten. Von den 4000 Schwerbewaffneten, welche

sich auf der Flotte befanden, gingen innerhalb 40 Tagen 1050 an

der Seuche zu Grunde i). Nachdem die Krankheit 2 Jahre ge-

wiithet hatte, horte sie zwar nicht ganz auf, aber es trat doch eine

Art von Stillstand ein. Diese Pause dauerte etwa 1^/2 Jahr. Im
Beginne des Winters 427/6 erfolgte ein neuer Ausbruch der Seuche ^).

Ein Viertel bis ein Drittel der Bevolkerung Attikas erlag der Seuche.

Als merkwiirdigen Umstand hebt Thukydides hervor, dass die

Peloponnes nur unerheblich von der Seuche beruhrt wurde.

7. Zustjinde iu Athen wiihrend der Seuche.

Der Zustand in Athen hatte sich nach der Schilderung des

Thukydides zu einem sehr traurigen gestaltet. In den dumpfigen

kleinen Hiitten, womit sich die beim Beginn des Krieges in die

Stadt gezogenen Menschen begniigen mussten, griff bei der heissen

Jahreszeit das Sterben ohne alle Ordnung um sich. Nicht anders

war es in den Heiligthiimern , wo eine grosse Zahl von Menschen
ihre Wohnung aufgeschlagen hatte. Sie waren ebenfalls mit Leichen

iiberfiillt. Andere walzten sich halbtodt auf den Strassen und um die

Quellen herum, so gross war ihre Begierde den Durst zu loschen.

Die grosse Zahl der Todten bewirkte, dass man dieselben nicht

ordnungsmassig bestatten konnte. Viele, die schon eine Menge An-
gehoriger verloren batten und denen es daher an dem zur Be-
stattung erforderlichen Zubehor fehlte, scheuten sich nicht, die von

Anderen aufgerichteten Scheiterhaufen in Beschlag zu nehmen und

') Thukydides, 2. Buch 58.

-I Thukydides. 3. Buch 87.
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die Leiclien ihrer Familienmitglieder darauf zu werfen. Haufig

blieben die Leichname auch unbestattet. Alle menscliliche Ordnung
wurde gelockert, weder die Furclit vor den Gottern, noch vor den

menschlichen Gesetzen vermochte die Leidenschaften und Geliiste zu

ziigeln. Die Bevolkerung glaubte, es sei einerlei, ob man die Gotter

verehre oder nicht, da Alles ohne Unterschied hingerissen wurde.

In Anbetracht der biirgerlichen Verbrechen glaubte Niemand, dass

er so lange leben wiirde, um dafiir zur Eechenschaft gezogen zu

werden. Der schnelle Wechsel der Verhaltnisse , wodurcb Leute,

die vorher niclits besessen batten, durch den Tod Begiiterter auf

einmal zu reicblicbem Besitz gelangten, erzeugten Genusssucbt, da

Niemand wusste, wie lange er von der Seucbe verscbont und im Be-

sitze der Giiter bleiben wiirde. Angesichts der Trostlosigkeit der von

Thukydides gescbilderten Lage wirkt die Rube imponirend, mit

welcber der leitende Staatsmann und Feldberr der Athener, Peri-

kles, der Seucbe gedenkt, von der er annimmt, dass sie den Hass

seiner Landsleute gegen ihn vergrossert babe. Per ikies bezeicbuet

in seiner bekannten Rede ^) die Krankbeit, welche Atben ausser den

iibrigen Widerwartigkeiten nocb betroffen hatte, als das Einzige von

Allem, was iiber jede Voraussetzung hinaus eingetreten ware, und

darum ibm nicbt zuni Vorwurf gemaclit werden diirfe. Perikles
blieb iibrigens jedenfalls von dem ersten Anprall der attischen Pest

verscbont^), denn Tbukydides scbreibt (II, 65): „Er (Perikles)

erlebte (den Krieg) 2 Jabre und 6 Monate, und als er gestorben

war, da wurde seine Voraussicbt in Bezug auf den Verlauf des

Krieges erst recbt erkannt."

8. Um welche Krankheit es sicli bei der attischen Seuclie

gehandelt hat.

Hierauf bleibt Tbukydides jede Antwort scbuldig, denn er

sagt: „Die Eigentbiimlicbkeit der Krankbeit lasst sich mit Worten

nicbt geniigend bescbreiben." Als das Moment, welcbes die Krank-

heit von alien iibrigen unterscbied, liebt Tbukydides, abgeseben

von ihrer iibermenscblichen Heftigkeit, die oben sub 5 erwahnte

Uebertragung der Seucbe auf Thiere, namlicb auf Raubvogel, welche

die unbegrabenen Leicben frassen, und die Hunde, welche sich bei

den Menscben aufhielten. hervor. An anderer Stelle sagt Thuky-

1) Thukydides, 2. Buch 60-64.
2} Ob Perikles spater an der Pest gestorben ist, geht aus Thukydides

nicht hervor. Holm (1. c. S. 388) gibt an, Perikles sei an einer schleichenden

Krankheit gestorben, wahrend J. Be loch (Griechische Geschichte I, Strass-

burg 1893, S. 532), auf Plutarch sich stiitzend, berichtet, dass Perikles im

August Oder September des Jalires 429 v. Chr. an der Pest gestorben sei.



14 Geschichte der attischeu Pest.

dides: „Anlangend die Natur der Krankheit, so mag ein Jeder,

er sei ein Arzt oder Laie, nach seinem Gutdiinken aus-

zumachen suchen, woher dieselbe moglicherweise entstanden sein

raag und was die Ursachen gewesen sein mogen, Avelche im Stande

gewesen sind, solche erstaunliche Veranderungen zu verursachen.

Ich (Thukydides) will mich damit begniigen, den eigentlichen

Verlauf der Krankheit selbst auf eine solche Art zu beschreiben,

dass ich zugleich zeige, worauf man hauptsachlich zu sehen babe,

damit man, falls das Uebel wieder einmal eindringen sollte, bei

einiger Vorkunde davon es nicht verkenne, da ich nicht nur Andere

daran krank liegen sah, sondem audi selbst daran erkrankt war.'^



III.

Ueber die Natur cler attisclien Pest

(Pest des Thukydides).

1. Die in dieser Beziehung vorhandenen literarischen

Angaben.

Ueberblicken wir die Scliilderung der Seuche, welche Thuky-
dides auf Grund eigener Anschauung bei Anderen und dessen, was

er am eigenen Leibe erfahren hat, gegeben hat, so werden wir ihm

auch vom arzthchen Standpunkt das Zeugniss nicht verweigern

konnen, dass seine Beschreibuiig eine durchaus objective ist, welche

entsprechend dem damaligen Zustande der medicinischen Wissen-

schaft so sachgemass ist, dass sie auch ein Arzt jener Zeit nicht

hatte besser machen konnen. Niemals, sagt Grote (L c), ist eine

morderische Epidemic mit mehr ausdrucksvoller Treue geschiklert

worden, als von Thukydid es ^). Wir sehen gleichzeitig, dass sich

Thukydides auch betreffs der Aetiologie der Seuche eine weise

Zuriickhaltung auferlegt hat, nicht nur betrefis der wirkhchen Ur-

sache der Krankheit, sondern auch besonders daruber, ob die Seuche

autochthon entstanden oder von anderen Landern eingeschleppt worden

') Ich wiirde es fiir sehr unberechtigt lialten, wollte man auf Grund der

Schilderung der Seuche, welche Lucretius (geboren 97, gestorben 53 v. Chr.)

in Hexametern VI, 1146 (1144) if. gegeben und welche Heilmann in der Ueber-

setzung von W. Binder (Stuttgart 1868) die Schilderung des Thukydide s zu

commentiren versuchen, so bequem dies auch in mancher Beziehung, z. B. be-

treffs der Deutung der Hautaffection , indem Lucretius von „brandigen
Schwa r en der Korper" sj^richt, erscheinen mag. Jedenfalls kann dem Lu-
cretius, unbeschadet seiner sonstigen Vorziige, ein grosseres Verstandniss fiir

medicinische Dinge, als dem Thukydides, dessen Beschreibung er lediglich

l)oetisch bearbeitet hat, nicht wohl zugebilligt werden. Man wird mit Littre
(Oeuvres completes d'Hippocrate, T. I, Paris 1839, S. 122) jedenfalls den Vor-

wurf zuriickweisen diirfen, welchen Galen dem Thukydides macht, dass er

nur popular geschrieben und dass er nur Dinge ohne wissenschaftliche Tragweite

gesagt habe. Littre's Worte : die Beschreibung des Thukydides ist so

gut, dass sie geniigt, um uns eine Vorstellung davon zu geben, um was es sich

bei dieser alten Krankheit gehandelt hat, darf man im Wesentlichen unter-

schreiben, wofern man nicht mit Littre (cf. unten S. 52) einen bestimmten

Krankheitsnamen einsetzen will.
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sei. Was in dieser Beziehung von Anderen nachher hineininter-

pretirt worden ist, hat eine durchaus untergeordnete oder gar keine

Bedeutung ^). In atiologischer Bedeutung ist Alles hypothetiscli und

es kann daraus irgend welclier Riickschluss, um was fiir eine Krank-

heit es sicli bei dieser Seuche gehandelt habe, nicbt gezogen werden.

Bei allem Lobe, welches man der Objectivitat sowie der Klarheit und

Einfachheit der T h u k j d i d e i s c h e n Seuchenbeschreibung nachriihmen

muss, kann ihr auf der anderen Seite der Vorwurf nicht erspart

bleiben, dass sie nicht vollstandig ist, denn Thukydides gibt

selbst an (II, 51), dass er einer Menge anderer seltsamer Zufalle.

welche den Einen vor dem Anderen betrafen, nicht gedenkt (cf. oben

S. 10). Jedenfalls wird jeder Arzt, welcher die Schilderung des

Thukydides liest, in grosse Verlegenheit gerathen, wenn es sich

darum handelt, der Krankheit eine Stellung in unserem nosologischen

Systerae anzuweisen, eine Schwierigkeit, welche sich nicht vermindert,

sondern im Gegentheil erhebhch steigert, je mehr man sich in den

Gegenstand vertieft und iiber die Sache nachdenkt. Piir den

Historiker oder den klassischen Philologen, wofern dieselben nicht

ein besonderes Interesse fiir medicinische und speciell fiir epidemio-

logische Fragen haben, wie sie sich in der neueren Zeit zugespitzt

haben, ist die Sache ausserordentHch einfach, wenn sie sich bei dem
von Galen eingenommenen Standpunkte beruhigen. Galen definirt

den Begriff: „Pest" im Kommentare zum dritten Buche der Hippo-
kratischen Epidemieen in der Weise, dass eine Krankheit, welche

an einem Orte viele Menschen befallt, epidemisch sei, wenn sie aber

auch viele von ihnen todtet, sei sie eine Pest. Noch im Mittelalter

wurde jede epidemische Krankheit mit grosser Mortalitat als Pest

bezeichnet. In diesem Sinne ist vielleicht auch die Mittheilung in

Be loch's griechischer Geschichte (1. c. S. 527) aufzufassen, wenn

er von dem Unheile erzahlt, welches die j,Pest" iiber Athen ge-

bracht habe. Heutzutage ist der Begriff „Pest" insofern freilich

viel besser uragrenzt, als man unter Pest ausschliesslich die Bubonen-

oder Beulenpest versteht. Wenn also Beloch damit etwa, der heut

gang und gaben medicinischen Nomenclatur entsprechend hatte sagen

wollen, dass es sich bei der Pest des Thukydides um die „Bu-

bonenpest" gehandelt habe, so wiirde Beloch doch lediglich eine

der vielen in dieser Beziehung geausserten Ansichten, aber durchaus

keine Thatsache ausgesprochen haben. Die Meinungen, welche iiber

') So sagt z. B. Beloch (1. c. S. 527): „Seit langerer Zeit hatte eine
ansteckende Krankheit Aegj-pten und die Lander Vorderasiens verheert, war
dann in Lemnos eingeschleppt worden und trat zu der Zeit, wo die Pelopon-
nesier in Attika einfielen, im Piraeus auf, um bald nach der oberen Stadt vor-
zudrinsfen".
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die Natur der Krankheit, urn welche es sich bei der Pest des

Thukydides gehandelt hat, geaussert worden sind, lassen sich

unter folgenden allgemeinen Gesichtspimkten zusammenfassen.

Erst ens ist die Ansicht ausgesprochen worden, dass man zur

Deutung der Pest des Thukydides nur eine der auch heutzii-

tage noch vorkommenden Krankheiten mit epidemischer Ausbreitung

heranzuziehen habe. Die Ansichten darliber, um welche der noch

in der Gegenwart vorkommenden Krankheiten es sich dabei gehandelt

habe, gehen weit aus einander. Es ist das eine Erfahrung, die man
auch bei der Deutung zahlreicher anderer Epidemieen nicht nur des

Altertums, sondern auch der neueren Zeit machen kann. Wundern
kann uns das nicht, weil viele Epidemiebeschreibungen bei Weitem
nicht genau genug sind, um auf einer so mangelhaften Grimdlage

eine genaue und zuverlassige Diagnose der Krankheitsspecies zu

machen, um welche es sich in dem betreffenden Falle gehandelt hat.

Bei der Pest des Thukydides erschwert die dabei beschriebene

Hautaffection u. A. die Deutung erheblich. Krause^), Darem-
berg") und A. Corlieu^) haben, um hier nur einige Schriftsteller

anzufiihren, betreffs der iiber die attische Pest angestellten Erklarungs-

versuche einige Angaben gemacht, welche den Leser iiber die in

dieser Beziehung bestehenden recht vielen Meinungsverschiedenheiten

geniigend unterrichten diirften. Ich filhre aus diesen Autoren die

wesentlichsten Dinge hier an. Man hat die attische Seuche mit der

Beulen- oder Bubonenpest identificiren wollen. Indessen lasst

sich diese Ansicht in keiner "Weise stiitzen. Die ersten sicheren

Nachweise iiber die Bubonenpest*) stammen erst aus dem 6. Jahr-

hundert n. Chr. Es kann keinem Zweifel unterUegen, dass es sich

bei der damals, zuerst im Jahre 531 n. Chr., im 5. Jahre der Re-

gierung des Kaisers Justinian ausgebrochenen Seuche, die man

als die Pest des Justinian zu bezeichnen pflegt, welche ein halbes

Jahrhundert hindurch wiitete und von welcher Hecker (1. c.) eine

klassische Beschreibung verfasst hat, um eine wirkliche Beulenpest

handelte. Bei der Schilderung der attischen Pest wird, worauf be-

reits D a r em b e r g aufmerksam gemacht hat , von Thukydides
keines der wesentlichen Kennzeichen der Bubonenpest erwahnt, denn

^) C. F. Th. Krause, Ueber das Alter der Mensclienpocken u. s. w.

Hannover 1825. S. 50 u. ff.

^) Daremberg, Pieces etc. a I'appuidu rapport sur la peste et les

quarantaines, in „Prus, Rapport etc. sur la peste et les quarantaines. Paris

1846, S. 231".

') A. Cor lie II, La peste d'Athenes. Revue scientifique, 4. annee,

1. semestre 1884, S. 372. (Die den vorstehenden 3 Autoren entlehnten Citate

sind mit „K" oder „D" oder mit „C" bezeiclmet.
*) Cf. I. F. C. Hecker, Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters.

Berlin 1865. S. 3.
9Eb stein, Pest des Thukj'dides.
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erstens spricht T h u k y d i d e s niclit von den Pestlieulen und zweitens

durften die von ihm erwabnten kleinen "Wunden und Phlyktanen

nicht mit den Pestbeulen (Charbons) identificirt und letztere auch

keinesfalls fur die Pblyktanen^) gehalten werden, welche dem Auf-

treten der Pestbeulen oft vorbergehen. Daremberg hebt hervor.

dass sich im Gegentheil das von Thukydides gescbilderte Exanthem

als kein locabsirtes, sondern als ein iiber den Korper ausgebreitete&>

(Exantheme general) darstellte. Betreffs der weiteren Ausfiilirungen

Daremb erg's glaube ich die Leser auf das Original (1. c. S. 237)

verweisen zu diirfen. Das Beigebrachte geniigt vollkommen, um die

u. A. von Schonke und Osann(D) vertretene Ansicbt zu wider-

legen, dass es sicli bei der attischen Seuche um die Beulen- (Bu-

bonen- oder orientalische) Pest gehandelt babe. Diesen Argumenten

gegeniiber ist es vollkommen belanglos, wenn Lersch-) neuerdings

zu Gunsten der Bubonenpest anfiihrt, dass in den Hippokratischen
Scbriften von Bubonen mehrfach die Rede ist, Ich will hier zum

Ueberfluss noch auf ein sehr wichtiges, mit aller Entschiedenheit

gegen die Identitat der attischen Seuche und der Bubonenpest

sprechendes Moment hinweisen, namlich auf die Thatsache, dass

wenigstens im Anfange und auf der Hohe aller Pestepidemieen der

Tod bis zum 3. , spatestens aber bis zum 7. Tage erfolgt ist^).

Das ist heute noch wie friiher giiltig. Betreffs der im Jahre 1894

in Honkong herrschenden Epidemic von Bubonenpest bemerkt in

dieser Beziehung Aoyama, dass der Tod meist auf der Hohe der

Krankheit, etwa zwischen 2—8 Tagen eintrat'^). Ich erwahne hier

noch die Mittheilung von R. Koch^), welcher aus seinen Beobach-

tungen in Deutsch-Ostafrika iiber 5 Pestfalle berichtet, von

denen 4 im Laufe von 1—2 Tagen mit dem Tode endigten.

Nur ein Erkrankter ist mit dem Leben davongekommen. Sympto-

matologisch charakterisirt Koch diese durch den Nachweis von

Pestbacterien absolut sichergestellten Falle wie folgt: „Sie batten

siimmthch hohe Temperaturen und waren schwer krank. 4 von

ihnen batten Bubonen in der Leistengegend; bei einem Kranken

hatte der Bubo seinen Sitz am Kieferwinkel. Andere Krankheits-

^) Hecker (1. c. S. 6) erwahnt in seiner Beschreibung der justinianisclien

Pest, auf Procop sich stiitzend: „(fiX6y.Tapvai jxeXatvai o-ov tpay.oc jJ.s-cet)'©?".

welche am ganzen Korper auftraten, mit dem Bemerken, dass Procop ohne
Zweifel damit nur Petechien g-emeint habe.

-) B. M. Lersch, Geschichte der Volksseuchen. Berlin 1896. S. 9.

^) H. Haser, Lehrbuch der Geschichte der Medicin, 3. Aufl., Bd. III,.

S. 12, .Tenan882 und J. F. C. Hecker , Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert.
Berlin 1832.

•) Aoyama, Mittheilungen der medic. Facultat in Tokio, Bd. Ill, Nr. 2-

1895, S. 97.

") R. Koch, Reiseberichte iiber Rinderpest, Bubonenpest in Indien und
Afrika u. s. w. Berlin 1898, S. 89.
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erscheinungen waren an den Kranken nicht aufzufinden, namentlich

waren die Verdauungs-, die Respirations- und die Circulationsorgane

nicht betheiligt." Auch die Zulassung einer Pest ohne Bubonen,

analog der Variola sine variola, welche von Einigen beliebt worden

ist, andert die Sache zu Gunsten der Annahme, dass die attische

Seuche eine Bubonenpest gewesen sei, absolut nicht, denn das Fehlen

der klassischen Symptome der Bubonenpest konnte sich doch hochstens

immer nur auf einen verschwindend kleinen Theil der Falle beziehen.

Ebensowenig lasst sich die von Webster ^) und E. H. Smith-)

auf Basis von durchaus unzureichenden Griinden aufgestellte An-

sicht aufrecht erhalten, dass es sich bei der attischen Pest um gelbes

Fieber gehandelt habe. Nicht minder verwunderlich ist die von

Lefevre-Douville^) vertretene Meinung, dass die von Thuky-
dides gelieferte Beschreibung der attischen Seuche in symptomato-

logischer Beziehung eine grosse Aehnlichkeit mit der Meningitis

cerebro-spinalis epidemica gehabt habe. Mit vollem Bechte

ist dies bereits von Cor lieu (1. c.) zuriickgeAviesen worden. Cor-

lieu (1, c.) selbst ist fur die bereits von Wawruch^), Meister^)

und Ochs (D) vertretene Ansicht aufs Warmste eingetreten, dass

die Pest des Thukydides mit dem Petechial- (exanthematischen

oder Kriegs-)Typhus sehr viele Analogieen habe. Corlieu stiitzt

sich dabei auf die gleichartigen atiologischen Verhaltnisse und einige

Symptome, die beide sowohl dem Flecktyphus als auch der attischen

Seuche gemeinsam sind. In letzterer Beziehung hebt Corlieu das

Exanthem, die heftigen Delirien, die sich durch den Trieb zu Orts-

veranderungen (Impulsions locomotrices) oder Selbstmord kundgeben,

und die Neigung zu brandigen Affectionen hervor. Corlieu stiitzt

sich ausserdem auf ahnliche Epidemieen, in denen eins oder das andere

der erwahnten Symptome vorgekommen sei, wodurch er zu dem

Ergebniss kommt, dass es sich bei der Pest des Thukydides um
eine epidemische Krankheit gehandelt habe, welche mit der noch

jetzt als Typhus exanthematicus bezeichneten identisch sei. Indess

ist diese Ansicht mit irgend welcher Sicherheit keineswegs zu er-

weisen, wenngleich auch Lallot*^) in seiner Dissertation die von

') Webster, History of epidemic and pestilential diseases. London 1800.

Vol. 1, pg. 54 (K.).

'^) B. H. Smith, New-York medical repository 1797. Vol. T, No. 1,

p. 1—29 (K).

^) An dr. Wawruch, Specimen inaug. sist. antiquitates typhi conta-

giosi. Viennae 1812 (K.).

*) Lefevre-Douville, Essais medico-litteraires sur les anciens. These,

Paris 1858 (C).

^) J. Chr. Fr. Meister, Eines T. Lucretius Carus Schauergemalde der

Kriegspest in Attika. Ziillichau 1816 (K.).

^) N. A. Lallot, Le typhus ou peste d'Athenes. These de Paris 1884.
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Dr. Corlieu und seinem Lehrer Prof. Laboiilbone vertretene

Meinuug, dass wir es bei der Pest des Thukydides mit einer

fieberhaften epideraischen Krankheit zu thun haben, die in jeder Be-

ziehung derjenigen entspricbt, welche die moderne Patbulogie unter

dem Namen des Typbus exanthematicus bescbrieben hat, mit

so grosser Warme und Ausfiibrlicbkeit vertreten hat, dass er den

Vorscblag gemacbt hat, die attiscbe Seucbe als „Typhus d'Athenes"

zu bezeiclmen. Ich will bier unter den Punkten, welche mit den

Petechial- oder Flecktyphusepidemieen nicht recht stimmen wollen,

in erster Reihe die Zeit angeben, in welcher die meisten Todesfalle

eintraten. Bei der Pest des Thukydides war dies am 7. oder

9. Tage der Fall. Anders beim Petechialtyphus. Bei der Epidemie

von Petechialtyphus, welche z. B. in den Jahren 1847—48 Ober-

schlesien heimsuchte und von der E. Virchow im 2. Bande seines

Archivs eine klassische Beschreibung geliefert hat, trat der Tod ent-

weder in dem Akmestadiuni zwischen dem 9.—14. Tage oder in

ungleich spaterer Zeit durch Nachkrankheiten oder durch Diatfebler

ein. Reid^) berichtet, dass unter 143 letalen Fallen von Fleck-

typhus der Tod zwischen dem 12. und 13. Tage erfolgte. In Toulon

fand Barallier 1855, dass bei 698 genesenen Fallen die Recon-

valescenz zwischen dem 10.—22. Tage begann, nur unter 74 Fallen

mit Comphcationen und 436 letalen Fallen trat der Tod in der

1. Woche Imal, im Beginn der 2. Woche 44mal, am Ende der

2. Woche 270mal, in der 3. AYoche 84mal und an einem spateren

Tage als das Resultat von Comphcationen 37mal ein. Wenn nun

auch aus neuerer Zeit Falle berichtet werden, bei denen der Tod

sogar am 2. oder 3. Tage und sogar nach mehreren Stunden er-

folgte, so ist doch das Facit dieser und anderer Ermittelungen,

welche hier nicht weiter ausgefiihrt werden sollen, das, dass die Pest

des Thukydides jedenfalls in kiirzerer Zeit todtlich verHef, als

das bei unserem exanthematischen Typhus der Fall zu sein pflegt.

Abgesehen von anderen Schwierigkeiten , welche dadurch er-

wachsen, Avenn man versucht, die von Thukydides angegebenen

Symptome der attischen Seuche mit Krankheitserscheinungen, welche

nach unserer heutigen Auffassung fiir die Diagnose eines Petechial-

typhus erforderlich sind, in Einklang zu bringen, sind die soeben

gemachten statistischen Angaben tiber die Verschiedenheit der Dauer

der Krankheit bei der attischen Seuche und dem exanthematischen

Typhus immerhin wichtig genug, um den von Corlieu u. A. ver-

tretenen Anschauungen nicht beipflichten zu konnen. Man kann

^) Diese statistischen Daten sind M u r c h i s o n's tj-phoiden Krankheiten,
deutscli von Zuelzer, Braunschweig 1867, S. 154 entlehnt.
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sogar auch Haser's^) Ansicht meines Erachtens niclit beistimmen,

wenn er in der loblichen Absicht bei der Deutimg der attischen

Seuche grossere Vorsicht walten lasst und sich dahin bescheidet,

dass er sagt, es sprachen die meisten Griinde dafiir, die attische

Seuche fiir ein „typhusartiges Uebel" zu erklaren. Als Griinde

fuhrt Haser an: 1. die von Diodor erwahnten Sumpfmiasmen,

2. die iiberfiillten Wohnungen, in ca. 10000 meist kleinen Hausern

seien wahrend der Epidemie 400000 (Be loch of. unten S.41 gibt nur

200000 an) Menschen zusamengedrangt gewesen, 3. der Hautbrand

an den Extremitaten (die Affection der Schamteile ist Haser nicht

wohl verstandlich , er wurde sogar der Auffassung derselben als

„Pestbubonen" nicht widerstreiten). Nach diesen Ueberlegungen halt

es Haser fiir gerathen, jeder Vermuthiing sich zu enthalten. Ich

halte die ganze Argumentation Haser's, auf die ich spiiter noch

zuriickkommen werde, fiir nicht recht logisch. Ich mochte hier nur

noch mit Riicksicht auf die Ansicht Haser's, dass die Angabe des

Thukydides: „bei der attischen Seuche sei eine gewisse Neigung

zu Recidiven vorhanden gewesen," zu Gunsten der Deutung der

attischen Seuche als einer dem exanthematischen Typhus nahe-

stehenden Krankheit, aber nicht fiir Blattern spreche, weil diese einen

langeren Schutz gegen Recidive gewahren als der exanthematische

Typhus, bemerken, dass ich diese Ansicht Haser's durchaus nicht

mit den thatsachhchen Verhaltnissen im Einklange stehend halte, denn

die Zahl der Flecktyphusrecidive ist jedenfalls eine recht geringe^).

Der Gedanke hegt nahe, die Frage zu erwagen, ob es sich

bei der attischen Seuche nicht um eine der von He bra unter dem

Namen der acuten exsudativen, contagiosen Dermatosen, d. h.

alsoumMasern oder Scharlach oder Blattern gehandelt babe.

Nachdem J, Malfatti^) und auf ihn sich berufend Chr. Pfeufe^^)

die attische Pest fiir eine Scharlachepidemie erklart batten,

freilich ohne irgend einen Beweis dafiir beizubringen , modificirte

Collier'') die Sache dahin, dass die attische Seuche eine Art

Scharlachfieber, complicirt mit maligner Angina gewesen

sei. Was Collier betreffs der Zeit des Eintritts des Todes bei

malignem Scharlach angibt, kann nach meinen Erfahrungen nicht

als zutreffend erachtet werden. Dass die schhmme Form des

Scharlachs, welche doch durch sehr verschiedene Ursachen bedingt

') Haser, 1. c. S. 13.

2) "W. Eb stein, Die Recidive des Typhus. Breslau 1869, S. 65.

^) J. Malfatti, Beschreibung eines bosartigen Scharlachfiebers u. s. w.

Hufeland's Journal 1801, Bd. 12, St. 3, S. 121.

*) Chr. Pfeufer, Der Scharlach u. s. w. Bamberg undWiirzburg
1819. S. 1.

"•) Collier, The history of the plague of Athens. London 1857.
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werden kann, zvvischen dem 7. und 9, Tage todtlich ende, ist nicht

crwiesen. Im Uebrigen kann man Allem, was Corlieu, dem ich

die Mittlieilungen iiber Collier entlehne, iiber dessen Ansicht sagt,

beistimmen. Schon eine fliichtige Musterung der Schilderung des

Thukydides wird jedem die Ueberzeugung verschaffen, dass es sich

bei seiner Pest um Scharlachfieber nicht gehandelt hat. Obgleich

einzelne Symptome der attischen Pest vielleicht eher noch an Masem
als an Scharlach denken lassen, so stimmt doch auch dieses bei nur

etwas genauerem Zusehen in keiner Weise. Eine dahingehende

Meinung hat audi nie grosseren Anklang gefunden.

Eines verhaltnissmassig sehr grossen Ansehens erfreut sich die

Ansicht, dass die attische Pest eine Blatternepidemie gewesen sei.

Bereits am Ende des vorigen Jahrhunderts hat, wie Corlieu anfuhrt,

Willan die Ansicht vertreten, dass die attische Seuche eine Pockenepi-

demie gewesen sei und zwar mit Rucksicht auf die von Thukydides
geschilderte Hautaffection. Man braucht es nicht naher zu begriinden,

dass die von Thukydides beschriebenen Hautveranderungen sich

mit den bei den Blattern vorkommenden nicht decken. Krause in

Hannover ist freilich (1. c.) mit grossem Eifer fiir die Auffassung

eingetreten, dass die Pest des Thukydides eine Blatternepidemie

war. Indess vermochte Daremberg nicht, sich dieser Ansicht

rtickhaltslos anzuschliessen, well die Pocken ihm zur Erklarung nicht

ausreichend erschienen, indem er sich dadurch die in der attischen

Seuche beobachteten Falle von Brand der Extremitaten und der

Geschlechtstheile nicht erklaren konnte. Daremberg^) entschied

sich dahin, dass sie eine Pockenepidemie, complicirt mit schwerem

Typhus gewesen sei. Griinde fiir seine Ansicht hat Daremberg
nicht angegeben. Krause beschrankt sich in dieser Beziehung auf

allgemeine Phrasen. Auch Littre^) hat sich den Ausfiihrungen

von Krause angeschlossen. Er hat gegen Krause's Aeusse-

rungen nichts einzuwenden und meint, dass zweifelsohne zwischen

der Pest des Thukydides und den Blattern grosse Aehnlichkeiten

bestehen, August Hirsch erklart diese Ansicht fiir wenig be-

griindet. Man hat die sogenannte Pestis Antoniniana, welche zur

Zeit des M. Aurehus Antoninus iiber das ganze ost- und west-

romische Reich in den Jahren von 160— 186 n. Chr. sich ausbreitete,

mit der attischen Pest vergHchen, Galen war bei dieser Pest,

wenn auch nicht anhaltend, doch langere Zeit in Rom anwesend

und hatte also Gelegenheit, die Krankheit zu beobachten^) u. *).

^) Daremberg (1. c.) S. 238.
2) Littre (1. c.) T. V, 1846, p. 68.
^) Lersch, 1. c, p. 24.

^) Littre (1. c. T. I, p. 122) bedauert, dass Galen, welcber die zu
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Wenngleich Hirscli^) in den Mittheilungen , welche Galen uber

diese Seuche gemacht hat, die ersten einigermaassen sicheren An-
deutungen von Blattern anerkennt, so erachtet er docli erst die aus

dem 11. und 12. Jahrhundert vorliegenden Berichte iiber das Auf-

treten von Pocken auf unserem Kontinente als unzweideutig. Jeden-

falls betont H i r s c h , dass sich das Auftreten der Blattern in Europa

mit Siclierheit niclit iiber die nachchristliche Zeitrechnung hinaus

ijuriickverfolgen lasse. Von Interesse ist eine vom Jabre 580 n. Chr. an

aufgetretene Volkskrankheit, welche fiir das Frankenreich von nicht

geringer Bedeutung war und die mit nie gesehenen Zufallen ver-

lief. Dieselbe ist von J. F. C. Hecker^) beschrieben worden.

Man nannte sie Lues cum vesicis, pusula oder pustulae, morbus

•dysentericus cum pusulis etc. Hecker hat diese Krankheit als

Pocken gedeutet, well der dabei geschilderte Ausschlag (auf dem

ganzen Korper in unzahlbarer Menge hervorbrechende kleine weisse,

harte und schmerzende Pusteln, welche nach ihrer Reife platzten und

Eiter ausstromen liessen, so dass die Kleider widerlich und schmerz-

haft an den Korper anklebten, wobei auch die Augen vom Aus-

^chlage nicht verschont blieben und bis zur Erblindung anschwollen)

vereint mit den iibrigen Zufallen (Beginn mit starkem Fieber,

starkem Kopf- und Nackenschmerzen^ welche unter haufigem Gallen-

erbrechen in die Lendengegend hinabzogen) und mit der gross en

Sterblichkeit in alien, besonders aber in dem kindlichen Lebens-

a,lter, bei keiner anderen Krankheit vorkommt, wie bei den Pocken.

Diese Annahme sieht Hecker dadurch bekraftigt, dass 8 Jahre

vor der ersten Pustularseuche in Frankreich (572 oder 569) die

Pocken, welche im ostlichen Asien vorher langer als 1500 Jahre

vorhauden gewesen sind, in Arabien ausgebrochen waren und somit

die Moglichkeit einer Verschleppung des Ansteckungsstoffes nicht

zu leugnen ist. Lehrreich ist mir fiir die hier betreffs der attischen

Seuche vorliegende Frage diese Pustularepidemie gewesen, well deren

wenn audi noch so mangelhafte Beschreibung doch weit mehr fiir

Pocken sprechende Anhaltspunkte enthalt, als die pracise Schilderung

des Thukydides fiir die attische Seuche. Doch davon s^mter!

Marc Aurel's Zeit herrschende Seuche beobachtete, dariiber in seinen um-
fangreichen Werken nur wenige zerstreute Worte und fliichtige Angaben hinter-

lassen hat, ebenso beklagt er, dass Hippokrates, der Augenzeuge der atti-

schen Seuche , keine Beschreibung derselben hinterliess. L i 1 1 r e niramt mit
Hecker an, dass es sich bei der attischen Seuche um dieselbe Krankheit ge-

handelt habe, wie bei der Pestis Antoniniana zu Marc Aurel's Zeit.

Littre sagt: „c'etait une fievre eruptive differente de la variole, et eteinte

aujourd'hui." Mit seinen oben erwahnten spateren Aeusserungen steht dies

allerdings im Widerspruch.
') A. Hirsch, Handb. d. historisch-geographischen Pathologic. 2. Aufl.

Stuttgart 1881, S. 90.

^) Hecker, 1. c, S. 12 (die Blattern im sechsten Jahrhundert).
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Jedenfalls ist es etwas befremdlich, wenn man sieht, dass Einige ohne

jeden Vorbehalt die attische Seuche mit den Pocken identificirt haben,

so sagt z. B. A. Rittmann^), dass die Pest des Thukydides nichts

anderes gewesen sei, als eine Blatternepidemie. Wir haben ge-

sehen, dass Dar em berg, ein sehr guter Kenner der Volksseuchen.

dabei eine Complication der Pocken mit schwerem Typhus ange-

nommen hat.

Auch Robert sieht die Pest des Thukydides als eine

Pockenepidemie an, wenn auch freilich in etwas anderer Weise, wie

viele seiner Vorganger. Nach ihm handelt es sich dabei meines

Erachtens um eine modificirte Pockenkrankheit, bei welcher aber

nicht wie bei den durch die Jenner'sche Impfung modificirten

Menschenblattern die Krankheit ad mehus, sondern vielmehr durch

andere Einfliisse ad pejus modificirt ist. Robert-) fasst namlich

die Pest des Thukydides ebenso wie die in dem 3. Buche der

Epidemien des Hippokratischen Schriftencorpus beschriebene

Massenerkrankung als Blatternepidemie bei einer an la-

tentem Ergotismus leidenden Bevolkerung auf. Die Robert-

sche Auffassung zeigt gewisse Analogic mit der von Daremberg.
indem die von letzterem angenommene Verbindung der Blattern mit

Typhus von Robert durch seinen Ergotismus ersetzt wird. An
dieser Stelle soil diese Robert'sche Hypothese nur insoweit be-

sprochen werden, als sie die Pest des Thukydides betrifft. Ob und

inwieweit diese Hypothese fiir die in den Hippokratischen

Schriften beschriebene Seuche zutreffend ist, zu entscheiden, liegt

ausser dem Rahmen dieser Abhandlung und muss anderen vorbe-

halten bleiben.

Robert glaubt, die Pest des Thukydides deshalb fiir Blattern

halten zu dtirfen, weil sie in ihren Symptomen bis zu einem ge-

wissen Grade mit den typischen Rrankheitserscheinungen der Pocken

iibereinstimme. Da die Pest des Thukydides aber in einigen

weiteren Punkten davon so sehr abweicht, dass einige neuere Inter-

preten sich damit nicht einverstanden erklaren, dass es sich dabei

um Pocken gehandelt habe , sucht Robert die Rluft dadurch zu

iiberbriicken , dass er annimmt, die Blatternepidemie sei bei

einer an latentem Ergotismus leidenden Bevolkerung zu

Stande gekommen. Die Beweisfiihrung Robert's ist etwas ver-

wickelt und keineswegs durchsichtig. Ich muss den Leser also um
Entschuldigung bitten, wenn meine Erorterungen etwas weitlaufiger

') Alexander Rittmann, Die Culturkrankheiten der Volker. Briinn

1867, S. 18.

^ R. Kobert, Historische Studien aus dem pharmakologischen Institute

der Kaiserlichen Universitat Dorpat. I. Halle a. S. 1889, S. 1.3.
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ausfallen, Kobert stiitzt sich theils auf briefliche — liier nicht

vorliegende — theils aber audi auf gedruckte Mittheilungen von

Dr. F. Herrmann, dem Director des Obuchow- Hospitals in

St. Petersburg, welcher an einem sehr grossen Krankenmateriale

die ausserst wichtige Entdeckung raachte, welche, wie Kobert an-

gibt, von manchen und zunachst aucli von ihm selbst fiir unrichtig

oder auf Zufalligkeiten beruhend erklart und daher keiner Erwah-

nung gewiirdigt wurde, dass „ selbst sehr geringe Grade von Mutter-

kornvergiftung , welche bei ganz gesunden Menschen gar keine

Krankheitssymptome bedingen, sofort zur Erscheinung kommen (d. h.

medicinisch gesprochen aus dem latenten Stadium in das mani-

festo ubergehen), wenn die betreffenden inficirten Menschen
im Laufe der nachsten Monate nach Genuss des Giftes (so

lange halt die Nachwirkung an!) an irgend einer schweren
fieberhaften Krankheit, wieFlecktyphus, Unterleibstyphus,

Pocken etc. erkranken. Es verlauft dann diese Krankheit an-

fangs ganz normal, schlagt dann aber um und endet ungemein haufig

mit Brand eines oder beider Fiisse oder der Schamlefzen bei weib-

lichen Personen oder sogar der gesammten Geschlechtsapparate."

So weit die ipsissima verba von Kobert. Als gedruckte Quelle

dieser Entdeckung F. Herrmann's citirt Kobert die St. Peters-

burger medic. Wochenschr. 1876 Nr. 16— 17. Ich habe diese

Veroffentlichung Herrmann's, welche den Titel fiihrt: ,,Die Fleck

-

typhusepidemie von 1874— 1875 nach Beobachtungen aus dem

Obuchow'schen Stadthospital" mit grossem Interesse gelesen. Es

handelt sich dabei um eine klare, niichterne, offenbar sehr genaue

Beschreibung einer ziemhch grossen Flecktyphusepidemie (1283

Kranke), bei 10 dieser Kranken wurde Gangran der Fiisse und bei

einem Kranken Gangran des Praputiums beobachtet. Bei alien

diesen Fallen, wo der Tod eintrat, ergab die Section einfache oder

multiple feste Thromben in den Schenkelvenen und selbst die Femo-

ralarterie war bis zu ihrem Ursprung hinauf mit weniger fest ad-

harirenden Pfropfen gefiillt. Das Wort „Mutterkornvergiftung"

kommt in der Herrmann'schen Arbeit weder an dieser Stelle noch

iiberhaupt an einer Stelle vor. Wenn also Kobert aus den Herr-

mann'schen Mittheilungen geschopft und danach seine Hypothese

gemodelt hat, kann dies nur auf Grund der von ihm erAvahnten

brieflichen Mittheilungen geschehen sein. Merkwiirdig bliebe dann

immer, dass Herrmann auch in der genauen Bearbeitung der

Aetiologie seiner Typhusepidemie einer Vergiftung mit Mutterkorn

mit keiner Silbe erwahnt.

Aus den vorstehenden Mittheilungen erkennen wir jedenfalls

so viel, dass, wenn sich Kobert bei der Annahme eines latenten
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Ergotismus auf die von ihm citirten Beobachtungen Herrmann's

stutzen will, dies nach der Lage der Sache nicht wohl angangig

erscheint. Sehen wir nun zu, auf welche Weise Robert sonst seine

Hypotliese, dass es sich bei der attischen Seuche um eine Blattern-

epidemie bei durch sphacelinsaurehaltiges Mutterkorn ge-

scbwachter Volksgesundheit gehandelt babe, begriinden will.

Robert halt dies fiir ganz einfach leicbt, alles soil sich so leicht erklaren

lassen. Die Sache hat thatsachlich ihre Yerehrer gefunden. H. Vier-

ordt ^) bemerkt zu dieser Hypothese, dass Robert mit „Gluck und

Scharfsinn" diese Epidemic beleuchtet und wesentliche Ziige der-

selben, wie namentlich das Absterben der Extreraitaten, nach Ana-

logic mit manchen anderen Seuchen spaterer Jahrhunderte, aus einer

Mutterkornvergiftung durch verdorbenes Getreide erklart. Es be-

diirfe nur einer Veranlassung, vor allem des Einsetzens irgend einer

acuten Rrankheit (z. B. Typhus, Pocken), um in dem durch Mutter-

korn vergifteten Rorper die schlummernde Neigung zum kalten

Brande hervortreten zu lassen. Robert bezeichnet das Absterben

der Schamglieder, der Finger und Zehen bei einzelnen Rranken, welche

die vorvibergehenden Gefahren der Seuche gliicklich iiberstanden

hatten, als ganz typisch fiir die Sphacelinvergiftung d. h. also fiir

Vergiftungen mit gewissen von ihm aus dem Mutterkorn gewonnenen

Substanzen. Auch eine Reihe anderer bei der attischen Pest beschrie-

benej' Symptome glaubt Robert auf die Vergiftung mit Mutterkorn

zuriickfiihren zu diirfen. Thukydides sagt, dass einige Rranke

selbst die Augen einbiissten. Robert findet dies bei der Annahme
einer Complication mit Mutterkornvergiftung leicht verstandhch, in-

dem zu den typischen Wirkungen, welche schon eine leichte Sphace-

linvergiftung hervorbringen kann, ein brandiges Absterben der

Rrystalllinse des Auges gehore. Robert nimmt also, sich hierauf

stiitzend, an, dass eine Reihe Menschen infolge der attischen Seuche

an grauem Stare erkrankt, bezw. dadurch erbhndet seien. Ueber-

dies meint Robert die von Thukydides erwahnte Thatsache, dass

„noch andere Rranke nach ihrer Genesung ganzlich ihr Gedachtniss

verloren hatten, so dass sie von sich selbst und von ihren nachsten

Angehorigen nichts wussten" auf die Mutterkornvergiftung zuriick-

fiihren zu sollen. Mcht minder erklart Robert durch dieses atio-

logische Moment die Falle, wo — wie es bei Thukydides heisst —
die Rrankheit sich in den Unterleib zog, daselbst heftige Eiterung

aus Geschwiiren und starken Durchfall verursachte; Robert hebt

namlich hervor, dass sich diese Symptome auf die brandigen Darm-
veriinderungen beziehen, welche die Sphacelinsaure hervorzurufen

^HermannVierordt, Medicinisches aus der Weltgeschichte. Tiibingen
1893, o. 52.
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vermoge. Endlich will Robert audi die Hautveranderungen , be-

ziehungsweise die auf der Haut Kranker auftretenden j,Blaschen

und Greschwiire" (Busolt ^) auf die Wirkung der Spbacelinsaure

zuriickfiihren, unter deren Einwirkung die Haut ausserordentlich zur

Verschwarung disponire. Robert betont ausdriicklich, dass die, wie

wir bald sehen werden, von ihm anders gedeutete Hautaffektion

nicbt mit der iibereinstimme. welche wir bei normal verlaufenden

Blatternfallen zu seben bekommen, wabrend unter dem Einfluss der

Spbacelinsaure scbon ein leichter Masernausschlag, geschweige denn

ein solcher von Blattem, Hunderte von brandig sicb abstossenden

Schwaren hervorzurufen vermoge. Auch die „bestandige Unrube

der Rranken, den qualenden, unloscblicben Durst derselben, wobei es

gleichgiiltig war, ob sie viel oder wenig tranken" glaubt Robert
zu Gunsten seiner Ansicbt beranzieben zu diirfen und zwar mit

Riicksicbt darauf, dass ibn die Scbilderung des Thukydides sebr

an die Beschreibung einer „Epidemie von Spbacelinsaurever-

giftung", welcbe in den Ostseeprovinzen im Jabre 1745 auftrat

und welcbe von J. Ilmoni'^) bescbrieben worden ist, erinnert. Das

waren ungefabr die wesentlichen Agumente, auf welcbe gestiitzt

Robert annimmt, dass es sicb bei der attiscben Seucbe um eine

Blatternepidemie bei einer an latentem Ergotismus leiden-

den Bevolkerung gebandelt babe.

Ob wabrend der Seucbe oder etwas vor dem Ausbrucbe derselben

in Atben iiberbaupt eine Mutterkornepidemie geberrscbt bat, ist eine

Frage, deren Beantwortung icb spater versucben werde. Hier kommt es

mir zunachst lediglicb darauf an, iiber die Gepflogenbeit Robert's statt

Mutterkornvergiftung Spbacelinsaure- bezw. Spbacelin-

vergiftung zu sagen und damit beide als gleicbwertbig zu be-

zeichnen, einige Worte zu sagen. Es wiirde dies wenig angemessen

erscbeinen, selbst wenn die Spbacelinsaure eine in ibrer tbatsacblicben

Existenz gesicberte Yerbindung ware, denn um nur ein Beispiel an-

zufiihren, wir sprechen docb, wenn sicb jemand mit der Tollkirscbe

oder mit dem Stechapfel vergiftet, nicbt von Atropinvergiftungen,

wenngleich in beiden Giftpflanzen das Atropin als das in erster

Reibe wirksarae Alkaloid vorbanden ist. Indessen tritt dieser Ein-

wand volHg in den Hintergrund gegeniiber der weit bedeutungs-

volleren Thatsacbe, dass die Spbacelinsaure Robert's keine Substanz

ist, welcbe in ibrer Wirkung so prompt zu definiren ist, wie er es

uns glaubhaft zu macben sicb bemiibt'-). Haben docb Robert's eigene

1) Thukydides II, 49: 3oJfj.a ... cpX'jv.ta(vai; fJL'.v.pa!; v.al si.v.bz:\> i^-

2) cf. C.Jacob i. Das Spliacelotoxin u. s. w. Arcli. f. exper. Pathologie.

Bd. XXXIX, 1897, S. 8.5.
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Anscbauungen iiber die beiden von ihm aus dem Mutterkorne iso-

lirten wirksamen Substanzen, das Cornutin imd die Sphacelinsaure.

in so auffallender Weise gewechselt, dass man sich der Ansicht

nicht verscbliessen kann, es sei von Kobert doch recht verfriiht

gewesen, gelegentlicb der Aufstellung seiner Hypothese iiber die

Natur der attischen Seuche die Mutterkornvergiftung mit der Spha-

celinsaurevergiftung zu identificiren. Keinesfalls hat weder diese

Verschiebung thatsacblicher Verhaltnisse zur Klarung der Sache

beigetragen, noch diirfte sie dazu forderlich sein, die Kobert'sche

Hypothese zu stiitzen. Uebrigens setzt sich Kobert, den Antheil.

welchen die Sphacelinsaure bei der Mutterkornvergiftung haben soil,

in der erwahnten Weise allein beriicksichtigend, mit sich selber in

Widerspruch. In seinem Lehrbuche der Intoxicationen ^) namlich

hat Kobert gelegentlicb der Besprechung der Mutterkornvergiftung,

obgleich er ausdriicklich betont, dass man die durcb die Sphacelin-

saure und das Cornutin, d, h. also durcb die von Kobert isolirten

wirksamen Substanzen des Mutterkorns erzeugten Krankheitsbilder

nicht trennen konne, weil in praxi bei jeder Vergiftung beide Gifte

genossen werden, so dass ganz reine Epidemien von Cornutinver-

giftung ebenso undenkbar sind, wie ganz reine Sphacelinsaure

-

epidemieen, nichtsdestoweniger gesonderte Krankheitsbilder entworfen,

welche durcb jede dieser beiden Substanzen erzeugt werden. Nach

Kobert's Ansicht deckt sich der durcb seine Sphacelinsaure be-

dingte Symptomencomplex mit dem des Ergotismus gangraenosus,

wahrend die durcb das Cornutin veranlassten Krankheitserscheinungen

denen des Ergotismus convulsivus entsprechen sollen.

Kobert sagt zwar, dass er in dieser Beziehung noch nicht

zu voller Klarheit gelangt sei, neigt sich aber auf Grund seiner

neueren Erfahrungen der Ansicht zu, dass das Cornutin, abgesehen

von Tabes, besonders leicht auch Psychosen zu erzeugen vermoge.

AVarum also Kobert, wenn er seine Sphacelinsaure und sein Cor-

nutin zu Ehren bringen wollte , die letztere Substanz gelegentlicb

der Besprechung der Bedeutung der Ergotinvergiftung bei der Actio

-

logic der attischen Seuche gar nicht erwahnt hat, ist mir durchaus

unerfindHch. Indess hat auch diese Frage bei dem uns bier interes-

sirenden Gegenstande eine verhaltnissmassig nur sehr untergeordnete

Bedeutung, da es fiir uns ganz allein darauf ankommt, zu ent-

scheiden, ob und beziehungsweise welche Bedeutung dem qu. latenten

Ergotismus in der Aetiologie der Pest des Thukydides zuzuertheilen

') Kobert, Lehrbucli der Intoxicationen. Stuttgart 1893, S. 433. (Dass

Kobert in diesem so ausfiihrlichen Buche fiir den „latentenErgotismus"
kein Wort iibrig hat, ist bei der grossen Bedeutung, welche er ihm zuschreibt,

nicht wohl verstandlich.)
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sei. Kobert vertritt, wie bereits (S. 27) erwahnt, die Ansicht, dass

ohne Zuhiilfenahme seines latenten Ergotismus die bei der attischen

Seuche auftretende Hautaffection nicht zu erklaren sei, weil Eiterpusteln

und „Schware" oder gar Geschwure bei einem normal verlaufenden

Pockenfalle nicht vorkamen. Kobert sieht die Hautaffection wohl

schlimmer an, als es Thiikydides wollte, da Kobert bei seiner

Uebersetzimg bei „''fXDXTavat" das Wortlein „[j.txpai" ubersehen zu

haben sclieint. Indessen selbst wenn wir die Interpretation, welche

Kobert der Sache gibt, gelten lassen, braucben wir, wofern iiberhaupt

die Ansicht, dass es sich bei der Pest des Thukydides um eine

Blatter nepidemie gehandelt babe, in Frage kommt, zur Erklarung

der Hautaffection den Ergotismus weder in seiner latenten noch in seiner

manifesten Form zu Hiilfe zu nehmen. Ich konnte dafiir genug

Beispiele aus meiner eigenen Beobachtung beibringen, ziehe es aber

vor, auf Hebra sen. als Gewahrsmann ^) zuriickzugreifen. Hebra
erwahnt unter den bei den Blattern auftretenden anderweitigen Er-

krankungen der Haut, abgesehen von der Eupia variolosa, die Im-

petigo variolosa, einen pustulosen Hautausschlag, welcher sich nicht wie

die Rupia variolosa um die Borken der friiheren Variolaefflorescenzen,

sondern in den von Pockenpusteln frei gebliebenen Zwischenraumen

entwickelt. Drittens erwahnt Hebra die Furunculose, die Abscess-

bildung und das Pseudoerysipel. Besonders die Abscessbildungen

in den tieferen Hautschichten sind sehr unangenehme Complicationen,

welche meist gegen das Ende der 3. Woche der Krankheit auf-

treten. Zuletzt gedenkt Hebra des Auftretens des Brandes bei

den Blattern, welcher theils mit den vorher erwahnten Hautaffec-

tionen sich compliciren, theils aber auch unabhangig von ihnen sich

spontan entwickeln kann. Ohne den Entwickelungsgang dieser

Brandformen hier naher beschreiben zu wollen, sei hier nur bemerkt,

dass durch sie nach Zerstorung sammtlicher Weichtheile der Knochen

blossgelegt wird. Hebra bemerkt, indem er hervorhebt, dass das

Auftreten der Gangran besonders manchen Epidemien eigen sei,

dass es fast unglaubhch scheine, dass solche Kranke mit blossprapa-

rirten Knochen oft noch einen Zeitraum von mehreren Wochen

leben konnen, dass sie dann aber allerdings beinahe alle zu Grunde

gehen. Hatte es sich also bei der attischen Seuche um eine Blattern-

epidemie gehandelt , so brauchte man , um nicht nur das dabei er-

wahnte Auftreten von Eiterpusteln und „Blutgeschwuren", sondern

auch um die Entwickelung brandiger Processe an den Gliedmassen

zu erklaren, nicht den „latenten Ergotismus" von Kobert

') F. Hebra, Hautkrankheiten I im III. Bande von Vir chow's Spec.

Pathologie und Therapie. Erlangen 1860, S. 173.
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zu diesem Behufe heranzuziehen. Uebrigens darf wohl hier darauf

generell hingewiesen werden, dass, abgesehen von den vom Pocken-

process auf der Haut bedingten Brandformen , infolge von einer

grossen Reihe von schweren Allgemein- besonders auch von Infec-

tionskrankheiten, so z. B. von Typhus, von Cholera, von Dysenterie

und intensivera Darmkatarrh, von Masern und Scharlach spontane

Gangriin ^) auftritt, so dass diejenigen, welche annehmen, dass es

sich bei der attischen Seuche um eine dieser Infectionskrankheiten ge-

handelt hat, gerade, was die Deutung der dabei aufgetretenen brandigen

Affectionen anlangt, absohit nicht in Verlegenheit kommen wiirden.

Was nun die anderen von Kobert als die Folge von

Mutterkornvergiftung bezeichneten Symptome der attischen Seuche

anlangt, so sei seine Hypothese, dass die bei einzelnen Kranken

aufgetretene Augenaffection in einer infolge doppelseitigen grauen

Stares — bedingt durch Mutterkorn (Sphacelinvergiftung Kobert)
— eingetretenen Erblindung bestanden habe, einer Kritik unter-

zogen. Robert's Angabe, dass Thukydides berichte, dass einzelne

Kranke .,erblind et" seien, entspricht dem Wortlaute nicht, denn er

berichtet ledighch, dass einzelne Kranke die Augen eingebiisst hatten.

Damit ist nun meines Erachtens durchaus nicht gesagt, dass jedes

der betretfenden Individuen „beide" Augen eingebiisst habe, sondern

man wird die Worte des Thukydides fiiglich nur in der AVeise

interpretiren diirfen, dass es sich bei der attischen Seuche um eine

Erkrankung gehandelt habe, wobei gelegentlich die Augen — bald

eines, bald beide — eingebiisst wurden. Kobert fiihrt zur Be-

griindung seiner Hypothese an, dass, wenn es sich um ausgedehnte

„Blatternnarbenbildung" auf der Hornhaut gehandelt hatte, dies

wohl von Thukydides wiirde hervorgehoben worden sein, es wiirde

dann auch wohl kaum gleich totaler Verlust beider Augen einge-

treten sein. Wenn nuu Kobert meint, dass — auch ohne Con-

currenz eines gleichzeitig bestehenden Ergotismus und den dadurch

bedingten grauen Star — totaler Verlust beider Augen wohl kaum
gleich bei den Pocken eintrete, so irrt er auch darin. Carron
duVillards^) schreibt bereits 1838: „Wer nicht von dem Nutzen
der Jenner'schen Erfindung uberzeugt ist, der lese die Erblindungs-

') cf. F. V. R e c k 1 i n g h a u s e n , Handbuch der allgem. Patholog-ie u. s. w.
Stuttgart 1883, S. 351.

-) Thukydides II, 49. ,,s'.c' o' o- y.al Tuiv o-fO-aXjuuv (sc. 3Tspt3y.r)}j.svot)".

^) Carron duVillard's Guide pratique des maladies des yeux, Paris
1838, Bd. II, S. 85, citirt nach Schmidt-Rimpler, Die Erkrankungen des
Auges im Zusammenhang mit anderen Krankheiten. Wien 1898, S 447. Interes-
sant ist in dieser Beziehung auch folgende Thatsache, dass im Kriege 1870/71
nachweislich 44 franzosische Soldaten auf einem und 27 auf beiden Augen durcli
die Pocken erblindeten. (Blattern und Schutzpockenimpfung. Bearbeitet im
Kaiserl. Gesundheitsamt. Berlin 1896, S. 75.)
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statistik-, vor der Impfung kommen auf 100 Erblindungen 35 durch

Pocken." Indessen will ich diese Frage nicht welter discutiren, da,

wie bemerkt, die Ansicht, dass es sicli bei der attischen Pest um
Pocken gehandelt habe, vollig imbewiesen ist. Was nun die Ent-

stehung des grauen Stars infolge von Miitterkornvergiftung, welchen

Robert seiner Sphacelinsaure zuschreibt, anlangt, so setzt er sich,

ebenso wie Lewin^), insofern mit den in dieser Bezieliung bestehen-

den Erfahrungen der Augenarzte in Widerspruch, als die Starbildung,

welche bisweilen infolge von Mutterkornvergiftimgen auftreten soil,

von den Ophthalmologen nicht mit der gangranosen Form des Ergo-

tismus, welche Robert auf die Sphacelinsaure zuriickfiihrt, sondern

mit der convulsiven Form desselben in Zusammenhang gebracht

wird. Dieser von J, Meier, sowie von Tepljaschin auf Grund

eigener Erfahrungen vertretenen Anschauung mochte sich audi

Schmidt-Rimpler ^) anschliessen , welcher bei einer von ihm in

Hessen beobachteten Mutterkornepidemie iibrigens nur einen Fall

von Cataractbildung bei einer verhaltnissmassig jungen Frau, die

ebenfalls starke Rrampfanfalle gehabt hat, beobachtete. Jedenfalls

werden diese der klinischen Erfahrung entstammenden Thatsachen

nicht zu unterschatzen sein. Es diirfte nicht nothig sein, diese Frage

liier noch welter zu verfolgen. Das beigebrachte Material ist wohl

ausreichend, um zu erweisen, dass die Hypothese Robert's: es habe

sich bei dem Verlust der Augen in einzelnen Fallen der attischen

Seuche um die Entwickelung des grauen Stares infolge von Ergo-

tismus gehandelt, durchaus der Begriindung entbehrt. Bei den an-

deren von Robert angefiihrten Symptomen der attischen Seuche,

insbesondere auch mit den nach ihr aufgetretenen psychischen

Stdrungen^), welche er auf den die Blatternepidemie comphcirenden

Ergotismus zuriickfiihrt, wiirden sich die seither beriihrten Schwierig-

keiten zwar nicht ergeben, aber statt dessen ergibt sich eine andere,

die Robert'sche Hypothese im Ganzen erschiitternde Schwierigkeit.

Es stehen namlich der Annahme, dass bei der attischen Seuche der

Ergotismus iiberhaupt mitgespielt hat, recht grosse Bedenken gegen-

iiber, welche in den Auseinandersetzungen Robert's keine Beriick-

sichtigung gefunden haben. Aus den Untersuchungen von Aug.

Hirsch u. A, ^) geht hervor, dass man, gestiitzt auf die Mittheilungen

') L. Lewin, Lehrbuch der Toxikologie. 2. Aufl. Wien und Leipzig

1897, S. 419.
-) Schmidt-Rimpler, 1. c, S. 490.
^) Vergl. hierzu Th. 0. Heusinger, Studien iiber den Ergotismus

u. s. w. Marburg 1856. Fritz Siemens, Archiv f. Psychiatrie und IServen-

krankheiten, XI, 1881, S. 108, 366 und Franz Tuczek, ebenda Bd. XIII,

1882, S. 99.

^) August Hirsch, Handbuch der bistorisch-geographischen Patliologie.

II. Abtheilung. II. Aufl. Stuttgart 1883, S. 140 u. ff.
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von Plinius, Galen und anderen Autoren des Alterthums, vermuthen

diirfe, dass bosartige Krankheiten infolge Genusses von verdorbenem

oder erkranktem Getreide schou damals nicht selten gewesen sind.

Dagegen ist die unter dem Namen des „heiligen Feuers" (Ignis

sacer, Ignis St. Antonii u. a. a.), deren Identitat niit dem Ergo-

tismus gangraenosus (Brandseuche) nicht mehr angezweifelt werden

kann, erst von den Chronisten des Mittelalters als eine epidemische

Krankheit beschrieben worden, welche besonders haufig in Frank

-

reich zur Beobacbtung gekommen ist und welcbe sich durch inten-

sive Schmerzen und brandige Zerstorung der Haut, beziehungsweise

der Knochen und dadurch bedingten Yerlust der Extremitaten

charakterisirte. Ob neben der gangranosen Form des Ergotismus

oder unabhangig von derselben auch der convulsive Ergotismus
— die Kriebelkraukheit — (Robert^) sagt, abweichend von

A. Hirscb, dass der Name „Kriebelkrankheit" fiir beide

Formen des Ergotismus gebraucht werde) im Alterthume oder im

Mittelalter vorgekommen ist, dariiber geben die vorliegenden Mit-

tlieilungen keinen Aufschluss. Die ersten Nachrichten iiber die con-

vulsive Form des Ergotismus datiren aus dem 16. Jahrhundert.

Ueber die latente Form des Ergotismus finde icb, soweit meine

Nachforschungen reichen, ausser bei Robert (1. c. — historische

Studien u. s. w.) nichts verzeichnet. Betreffs der Aetiologie des

Ergotismus wissen wir, dass er infolge des relativ reichlicben Ge-

nusses eines durch Mutterkorn verunreinigten Getreides, beziehungs-

weise der aus demselben bereiteten Nahrungsmittel entsteht und

ebenso scheint festzustehen, dass, wenn der Mutterkornpilz sich auch

auf verschiedenen Gramineen entwickelt, doch nur der auf dem
Roggen wucbernde, vielleicht auch der an der Trespe vorkommende

Parasit es ist, welchem jene giftige Eigenschaft zukommt (A. Hirscli).

Nun steht ferner fest, dass die giftige Wirkung des Mutterkorns

von einer nur beschrankten Dauer ist. Robert-) sagt selbst folgen-

des dariiber: „Nachweislicb besitzt das Mutterkorn nur um die Zeit

der Ernte, d. h. einige "Wochen vorher bis einige Monate nachher,

erhebliche Giftwirkungen; spiiter verlieren sich dieselben volhg. So

kommt es, dass die Mutterkornvergiftung nur in den bezeiclmeten

Zeitraum fallen kann." Dies riihrt oft'enbar von der raschen Zer-

setzung der in dem Mutterkorn enthaltenen wirksamen Bestandtheile

her. Jacobj^) sagt iiber diesen Punkt: „Die mit der Zeit schnell

abnehmende "Wirkung des Mutterkorns selbst, sowie der aus ihm

hergestellten Praparate wies darauf bin, dass die wirksamen Bestand-

') Kobert, 1. c, Intoxicationeu. S. 438.
^) Kobert, 1. c, Intoxicationen. S. 434.
^) .Tacobj, 1. c. S. 87.
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theile offenbar sehr zersetzliclier Natur seien." Sehen wir uns auf

Grund dieser Thatsachen die Pest des Thukydides an, so werden

wir sehr bald zu der Ueberzeugung gelangen, dass eine Beziehung

derselben zu der Ergotinvergiftung, welche von Robert behauptet

wird, nicht wohl zugestanden werden kann ^). Nach Lage der Sache

ist namlich nicht anzunehmen, dass die Bevolkerung in Athen mutter-

kornhaltiges Nahrmaterial genossen hat. Neun Zehntel des in Attika

angebauten G-etreides bestandeu aus Grerste, ein Zehntel aus Weizen,

also aus Cerealien, welche fiir die Ergotinvergiftung erfahrungs-

gemass gar nicht in Betracht kommen. Wiirde dies aber indess auch

der Fall sein und wiirden diese Feldfriichte (Gerste, eventuell Weizen)

mutterkornhaltig gewesen sein, so wiirde der attischen Seuche, welche

Kobert als eine „Blatternepideraie bei einer an latentem

Ergotismus leidenden Bevolkerung" ansieht, doch durch den

Ergotismus kein Vorschub geleistet worden sein. Nach den mir

durch den Herrn Collegen Busolt gemachten Mittheilungen fallt

bei Thukydides der Beginn des Friihlings- und damit des Kriegs-

jahres und Sommersemesters zwischen Mitte Marz und Anfang April.

Der Ausdruck „eoO'6<;" — sogleich — lasst einen Spielraum von

vierzehn Tagen. Der Einfall der Peloponnesier (Thukydides II,

47) im Jahre 430 ist nicht spater als Mitte April zu setzen. Sie

waren „noch nicht viele Tage" in Attika gewesen, sagt Thuky-
dides, als sich die Seuche zuerst bei den Athenem zu aussern an-

iing. Die ersten Erkrankungsfalle gehoren also noch in den April.

Damit stimmt auch ungefahr die Annahme von Grote (s, o. S. 9),

welcher die Seuche sogar schon Mitte April ausbrechen lasst. Zu
dieser Zeit batten also, wenn die Kobert'sche Hypothese richtig

^) Die einzige Stiitze, auf welche sich Kobert betreffs der Vorbe-
dingungen fiir die Entwickelung des Mutterkorns zu berufen vermag, ist Diodor,
von dem K. selbst sagt, dass er wohl wisse, dass er (Diodor) als bistorische

Quelle nicht viel wertli sei , eine Ansieht , die fiir d i e s e n Theil des pelopon-

nesischen Krieges gegenwiirtig in vollem Umfange als richtig anerkannt (cf. oben
S. 10, II, sub 5 Anm. 3). Auch Cor lieu hebt (1. c), allerdings ohne Quellen-

angabe die von Diodor angegebenen gesundheitsschadlichen Momente, insbe-

sondere die verdorbene Beschaffenheit des Getreides hervor und sagt, dass die-

selbe an Ergotismus denken lassen konnte. Von einer Combination desselben

mit einer anderen Krankheit spricht Corlieu nicht. Bei Kobert, der

Cor lieu erwahnt, verlautet nichts davon, dass dieser Autor bereits die Frage,

ob es sich bei der Pest des Thukydides um Ergotismus — freilich nicht um
Kobert's „latenten" — gehandelt habe, anregte. Corlieu hat iibrigens den

G-edanken, dass eine Mutterkomvergiftung bei der attischen Pest vorgelegen

habe, fallen lassen, well sie zu der Einschleppung und Contagiositat schlecht

passe. Am Schlusse dieser Arbeit, bei der Erorterung meiner eigenen Ansieht

tiber die attische Seuche, werde ich darauf zuriickkommen. Ich gebe, um die

aus der Annahme Kobert's zu ziehenden Consequenzen festzustellen , nichts;

destoweniger hier zunachst eine Besprechung der in dieser Beziehung von ihm

(1. c. S. 16 sub 1) gemachten Angaben, welche zum mindesten auf einer miss-

verstandlichen Auffassung seines Gewahrsmannes Diodor, den Kobert selbst

schlecht genug beurtheilt, beruhen.

Ebstein, Pest des ThukyJides. '^
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ware, die Athener schon dem „latenten Ergotismus", mit welchem

Kobert rechnet, verfallen sein miissen. Woher aber soUte derselbe

stammen? Giftiges mutterkornhaltiges Material konnte es um diese

Zeit unmoglich geben. Die Bevolkerung lebte um diese Zeit noch

von der vorjahrigen Ernte, ware das davon stammende Getreide

mutterkornhaltig gewesen, es hatte langst seine giftigen Eigen-

schaften eingebiisst. Thukydides gibt an (II, 19), dass — wie

Heilmann iibersetzt — das Getreide mitten im Sommer in seiuem

besten Wachsthum war (too aizoo axjidCovToc), dies deckt sich, wie

nach Prof. Busolt's Mittheilungen vollkommen feststeht, nicht mit

der Getreidebluthe , obgleich dies nach "Wortlaut der Fall zu sein

scheint; denn „otTOi;" bedeutet hier das „Korn", nicht den „Halm'^

und nach dem griechischen Begriffe „ax[i7]" erlangt das Korn seine

„ax(XT]", wenn es seine Schnittreife erlangt hat. „Tod attou axjidCovxo:;''

bedeutet also: „als das Getreide schnittreif war". Gegenwartig fallt

die Schnittreife der fiir Attika mit Riicksicht auf die bereits ange-

gebene Productionsgrosse allein in Betracht kommenden Getreideart.

namlich der Gerste ^), in die zweite Hiilfte des Mai, im Alterthume

fiel sie jedoch wahrscheinhch 3—4 "Wochen spater. Diese That-

sachen durften geniigen, um nachzuweisen, dass von einer Concur-

renz des Ergotismus iiberhaupt, also auch von einer Concurrenz

des latenten Ergotismus Robert's bei der Aetiologie der

attischen Seuche nicht wohl die Rede sein kann. Hatte nun aber

auch derselbe — was, wie gesagt, nach dem hier beigebrachten

Beweismateriale als vollig ausgeschlossen angesehen werden muss —
bei der attischen Pest zunachst eine Eolle gespielt, so ware es

doch als vollig ausgeschlossen anzusehen, dass auf den weiteren

Verlauf der Seuche, welche sich mit gewissen Remissionen (vergl. o.

S. 12) bis zu dem Jahre 426 v. Chr. erstreckte, dieser latente

Ergotismus einen erweislichen Einfluss ausgeiibt hatte. Damit darf

die Kobert'sche Hypothese betreifs des Einflusses des Ergotismus

') Betreffs der Rolle, welche die Gerste bei der Ernahruug der Athener
spielte, mogen einige erlauternde Bemerkungen hier Platz finden. Aug. Bockh
(Die Staatshaushaltung der Athener, 2. Ausgabe, Bd. I, Berlin 1851) sagt (S. 112)

:

„Attika war fiir Gerste, welche am meisten verzehrt wurde, eiu ganz
vorziigliches Land." Be loch (1. c. S. 423) bezeichnet, auf Bockh sich stiitzend,

die Quantitat Gerstenmehl, welche auf einen erwachsenen Mann gerechnet
wurde; sie betrug taglich eine Chonix (etwa 1 Liter). Ausserdem schreibt
Wachsmuth (Die Stadt Athen im Alterthum II," Leipzig 1890, S. 465) be-
treffs der Giite und der Menge des in Attika producirten Getreides: „So vor-
ziiglich auch in Qualitat das im Lande erzeugte Getreide, namentlich der
attische Weizen, war, so bildete es, da das Land schon friih fiir die ge-
stiegene Bevolkerung der Hauptstadt nicht mehr in hinlanglicher Quantitat
dieses wichtigste Nahrungsmittel producirte, eine der bedeutendsten Aufgaben
der stadtischen Behorden, dafiir zu sorgen, dass in Athen stets Getreide in aus-
reichender Menge und zu einem auch fiir den Aermeren erschwingbaren Preise
vorhanden war.
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auf die Gestaltung cler attischen Seuche als widerlegt angesehen

werden.

Ich kann Robert's Auseinandersetzungen nicht verlassen, ohne

noch kurz auf seine weitere Beweisfiihrung, warum es sich bei der Pest

des Thukydides um eine Blatternepidemic gehandelt hat, wenigstens

in ihren wesentlichsten Ziigen, soweit sie sich aus der klinischen

Geschichte der Pocken ergeben, etwas naher eingegangen zu sein.

Unrichtig ist es, wenn Robert behauptet, dass die Rorpertemperatur

nach Ausbruch des Pockenexanthems auf die Norm sinke. Dies ist

nur bei den leichteren Fallen zu beobachten. Bei den schweren

Pockenerkrankungen, welche wir — wenn es sich bei der attischen

Pest um eine Pockenepidemie gehandelt hatte — bei der so grossen

Sterblichkeit gewiss fast ausschliesslich in Betracht zu ziehen batten,

handelt es sich auch dann, wenn sie, was recht haufig der Pall zu

sein pflegt, nicht mit anderen fieberhaften Rrankheiten complicirt

sind, bekanntlich auch nach dem Ausbruch der Pocken lediglich um

eine mehr oder weniger erhebliche Remission des Fiebers, aber um

keine Riickkehr der Temperatur zur Norm i). Da in Athen zur

Zeit der Seuche noch keine Messungen der Rorpertemperatur ge-

macht wurden, glaube ich, dass dieser Sache nur eine hochstens sehr

untergeordnete Bedeutung zukommt. Aus den Worten des Thuky-

dides, dass die Oberflache der Haut nicht sehr heiss war, darf

jedenfalls gefolgert werden, dass sie sich warmer anfiihlte als unter

normalen Verhaltnissen , dass sie aber nicht auch das fur Laien so

auffallige Gefiihl des „Calor mordax" hervorrief. Dieses von Robert

angegebene Symptom ist, abgesehen von der Unrichtigkeit der von

Robert angefiihrten Mittheilung iiber den Temperaturverlauf bei

den Pocken, fiir die Diagnose ebenso bedeutungslos, wie die von

ihm gemachte Angabe, dass der Tod bei den Pocken mit Vorliebe

im sogen. Suppurationsstadium erfolgt, zu welchem meist der 7. bis

9. Rrankheitsstag gehort. Es durfte den Leser vielleicht interessiren

zu horen, dass auch diese Angabe Robert's mit den Erfahrungen

erprobter moderner Forscher im Widerspruche steht. Ich darf

wieder aufHebra^) zuriickgreifen, welcher bei der Schiklerung der

exanthematischen Symptome beim normalen Verlaufe der Blattern

(Variola vera regularis, benigna) angibt, dass am 7. und 8. Tage

die Blaschen allenthalben an Grosse zunehmen und dass erst am

9. oder 10. Tage ihr wasserklares Contentum in ein gelbes eitriges

umgewandelt wird, welche Umwandlung die an den Extremitaten

vorhandenen, spater entwickelten Efflorescenzen erst am 11. oder

^) cf. C. A. "Wunderlich, Das Verhalten der Eigenwarme in Krank-

heiten. 2. Aufl., Leipzig 1870, S. 325.

2) Hebra, ]. c, S. 168.
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12. Tage erleiden. Gelegentlicli der Schilderung der Anomalien des

Verlaufes hebt Hebra^) hervor, dass bei den schlimmsten Formen

der Pocken (Variola confluens), welche man bei der attischen Seuche

— wofern es sich dabei um Pocken gehandelt hatte — doch zum

mindesten bei der Schwere der Krankheit als die Regel voraussetzen

miisste, das Stadium der Eruption, das Auftreten der einzelnen

Knotchen, die Umwandlung derselben zu Blaschen und letzterer zu

Pusteln sich noch mehr in die Lange zieht. Sehen wir uns nun

die Krankheitsbilder der Pocken aus der Zeit an, wo die Jenner-

sche Impfung noch nicht bekannt war, so finden wir analoge An-

gaben. So sagt Th, Sydenham^) in seiner Abhandlung von den

Pocken, gelegentlich der Wiirdigung der die Kranken in den ver-

schiedenen Phasen der Blatternkrankheit bedrohenden Gefahren:

„Der wichtigste Tag, in welchem der Kranke die grosste Gefahr

lauft, ist bei der nicht zu sehr zusammenfliessenden und gewohn-

lichen Gattung der 11., wenn man gleich vom Anbeginn der Krank-

heit rechnet, bei den mehr zusammengeflossenen und gefahrlicheren

der 14. und in den allerschlimmsten der 17. Tag. Bisweilen stirbt

aber jedoch der Kranke, wiewohl selten, erst um den 20. Tag."

Wir sehen hieraus, dass die Angaben Kobert's auch in dieser Rich-

tung den thatsachlichen Verhaltnissen nicht entsprechen. Die An-

nahme, dass es sich bei der attischen Seuche um Pocken gehandelt

habe, wird durch die angefiihrte Verschiedenheit des Eintritts des

todtlichen Ausganges bei beiden Krankheiten schwer erschiittert.

Ebenso berichtet Kobert falsch, wenn er angibt, dass A. Hirsch
auch die Pest des Antonin fiir Blattern erklart habe. Hirsch

hat sich in dieser Beziehung, wie ich oben (S. 23) auseinandergesetzt

habe, sehr vorsichtig ausgesprochen. Mit Sicherheit lasst sich nach

seinen Ermittelungen das Auftreten der Pocken in Europa nicht iiber die

vorchristKche Zeit heraus zuruckverfolgen. Seltsam zum mindesten ist

endlich die Behauptung Kobert's, dass die Spartaner deshalb von der

attischen Seuche, also nach seiner Ansicht von den Pocken verschont

geblieben seien und lediglich die Athener von ihr heimgesucht wurden,

weil die letzteren ein mutterkornhaltiges, die Spartaner aber ein ge-

sundes Brot zu verzehren batten. Kobert meint also, man miisse,

um die Blattern zu bekommen, mutterkornhaltiges Brot essen!

Einen Beweis dafiir, dass es sich bei der attischen Seuche um
eine Pockeuepidemie gehandelt habe, hat keiner erbracht. Was micli

vor allem veranlasst, — abgesehen davon, dass die Schilderung des

Exanthems nicht mit der Entwickelung des Pockenausschlages stimmt,

1) Hebra, 1. c, S. 170.

2) Th. Sydenham, Medic. Werke, deutsch v. Mastalir. Wien 1887.

Bd. II, S. 575.
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dass von den Initialsymptomen, die bei den Blattern in den Vorder-

grund bei der Mehrzahl der Kranken treten, eins der auffalligsten,

namlich die Kreuzschmerzen nicht erwahnt sind, und dass die An-
gabe des Thukydides iiber den Eintritt des Todes in den meisten

Fallen der attischen Seuche mit den Pocken nicht in Einklang zu

bringen ist, — den Gedanken, es konne sich bei der attischen Seuche

um Pocken gehandelt haben, aufzugeben, ist die Thatsache, dass, —
was keinem, besonders aber einem so scharfen Beobachter, wie

Thukydides es war, unter alien Umstanden gewiss nicht entgangen

ware — , nichts von den entstellenden Narben gesagt ist, welche der

schwerePockenprocess in demAntlitz der davon Befallenen stetshinter-

lasst. Die Angabe vonKrause^), dass Haller die attische Seuche

fiir „ein Lungeniibel mit innerer Hitze und aufrecht erhaltenen

Kraften, welches am 7. oder 9. Tage todtete oder spaterhin in

Diarrhoe ausartete", sowie die Bemerkung von Rittmann^), dass

noch in der neuesten Zeit das Wesen der Pest des Thukydides
u. A. audi in der Influenza gesucht worden ist, mogen als Beweis

dafiir angefiihrt Averden, wie weit bei der Deutung der Natur dieser

Seuche die Hypothesensucht sich verstiegen hat.

Es ist ferner sweitens und zwar von anerkannter Seite be-

hauptet worden, dass es sich bei der attischen Seuche nicht um
eine Krankheit gehandelt habe, sondern um verschiedene Krank-

heitsprocesse, welche gleichzeitig herrschten. Als der Hauptvertreter

dieser Ansicht diirfte Aug, Hirsch anzusehen sein. Derselbe hat

sich auf eine Anfrage, welche Dr. Fr. Miiller gelegentlich der

Herausgabe des Thukydides an ihn richtete^), iiber die Seuche

in Athen folgendermassen geaussert: „Die Schilderung, welche

Thukydides von der Seuche gegeben hat, d. h. das Ensemble von

Symptomen, welches er anfiihrt, entspricht in der Totalitat derselben

keiner bestimmten der uns bekannten Krankheiten." Hirsch be-

tont dabei mit vollem Recht, dass jeder Forscher, welcher sich mit

der Frage beschaftigt hat und bemiiht gewesen ist, der Seuche einen

bestimmten Namen zu geben, aus dem Complexe der Krankheits-

zufalle dasjenige Symptom oder diejenigen Symptome herausge-

nommen hat, die ihm gerade fiir die Begriindung seiner Ansicht

passten, ,,und so ist es gekommen, dass man in jener Seuche die

verschiedenartigsten Krankheiten gefunden hat. Die Ansicht, welche

ich mir von der Seuche gebildet habe, beruht wesentlich auf einer

Beriicksichtigung derjenigen Seuchen, welche unter denselben Ver-

1) Krause, 1. c, S. 57; die von ihm angefiihrte Quelle : Biblioth. medic,

pract., Bern 1776, T. I, p. 102 war mir nicht zuganglich.

^) Rittmann, 1. c, S. 18.

3) Dr. Fr. Miiller, Thukydides II. Buch, Kap. 1—65. Paderborn und

Miinchen 1865.
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haltnissen herrscliten, wie sie in jener Zeit in Athen bestanden,

beziehungsweise in einer Vergleichung der Thukydideischen

Scbilderung der Krankheit mit den Beschreibungen, welcbe wir iiber

andere Kriegsseuchen besitzen. Eine Analyse dieser Ereignisse

zeigt, dass es stets mebrere Krankheiten waren, welche die ganze

Seuche zusammensetzten und unter denen exanthematischer

Typhus. Unterleibstyphus (das sogenannte Nervenfieber) und

Ruhr stets die Hauptrolle spielten. Noch aus den Napoleonischen

Kriegen liegen Beschreibungen iiber derartige Krankheitscomplexe

aus belagerten Stadten, wie z. B. Torgau^) vor, welche hieruber

Aufschluss geben. Sehr interessant ist in dieser Beziehung auch

die Schilderung einer furchtbaren Hungerseuche, welche vor einigen

Jahren in Algier und Tunis ^) geherrscht hat. und welche eben-

falls ein derartiges Gemisch von Krankheiten — und zwar den ge-

nannten — d. h. nicht im Individuum, sondem in der Eiiidemie

darstellt. So, glaube ich, ist auch die attische Seuche zu be-

urtheilen, und es ist um so weniger auffallend, in der Schilderung

dieser Seuche einer derartigen Coufundirung verschiedener

gleichzeitig herrschender Krankheiten zu begegnen, wenn

man beriicksichtigt , dass in der Beschreibung nicht ein arzthcher,

sondern ein Laienbericht vorhegt, womit iil)rigeus nicht gesagt sein

soil, dass die Aerzte jener Zeit diagnostisch gewandt genug gewesen

sind, uui eine Schilderung der einzelnen, die Seuche zusammensetzen-

den Krankheiten zu treffen.'^ So weit die Meinungsausserung von

Aug. Hirscli iiber die attische Seuche.

Bei aller Hochachtung vor einer Autoritat wie Hirsch in alien die

Seuchenlehre betreffenden Fragen und unter vollster Beriicksichtigung

der von ihni beigebrachten und zu Gunsten seiner Ansicht verwertheten

Thatsachen bin ich doch nicht in der Lage, diese Ansicht zu theilen, wenn-

gleich, wie ebenfalls Fr. Muller (1. c. S. 24) angibt, auch I. F. 0.

Hecker, gleichfalls einer der besten Kenner der Seuchenlehre, eine

nicht unahnliche Erklarung abgibt, allerdings mit dem Unterschiede,

^) B. G. H. Richter, Medicinische Gescliichte der Belagerung und Ein-

nahme der Festuno- Torgau und Beschreibung der Epidemie, die daselbst 1813

und 1814 herrschte. Berlin 1814.

^) In Algier veranlassen die Malariafieber besonders alljalirlich epide-

misch auftretende Endemien, sie sind ziemlich auf die sumpfigen Gegenden
beschrankt und weniger allgemein verbreitet als die Dysenteric. Die besonders

heftig und acut wahrend der heissen Zeit auftretenden remittirenden Fieber

verbinden sicli bald mit biliosen Zufalien (Febris remittens biliosa), bald mit

Mund- und Darmblutungen wie beim gelben Fieber. Analoge Verhaltnisse

herrschen in Tunis, besonders im N. gibt es viel Malaria. Im Sommer
herrscht besonders Dysenterie. Seit der franzosischen Occupation sind es be-

sonders das Typhoidfieber , die Malaria und die Dysenterie, welcbe bei den
Truppen herrschen (cf. die Artikel: ,,Algerie" und „Tunisie" in Dechambre's
Diet, encycl. des sc. medic.)
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dass er in der attischen Seuche eine abgestorbene Krankheit er-

blickt. Die Griinde, welche mich veranlassen, mich dieser An-
schauung, dass es sich bei der attischen Seuche um mehrere gleich-

zeitig neben einander verlaufende, die Bevolkerung Athens heim-

suchende Krankheiten gehandelt habe, nicht anzuschliessen, sind

folgende. Der Beginn der Seuche wird als ein in alien Fallen voll-

kommen iibereinstimmender mit durchaus ausreichender Scharfe

charakterisirt. Die einzige, aber nur scheinbare Ausnahme bilden

die Falle, wo Menschen, welche vor dem Ausbruche der Seuche

an einer anderen Krankheit litten. Indessen auch bei ihnen schlug

alles in die Seuche um und ging alles in diese Seuche iiber (s. 0.

S. 9). Auch im weiteren Verlauf sind bei der Mehrzahl der Falle

welche am 7. oder 9. Tage der Krankheit starben, Verschiedenheiten

im Krankheitsverlaufe nicht erwahnt. Es scheint vielmehr danach,

als ob die Krankheit durchaus keinen polymorphen, sondern einen

sehr einformigen Verlauf gehabt habe. Erst dann trat bei den

Kranken, welche der Seuche nicht erlegen waren, ein mannigfaltigerer

Symptomencomplex auf, welchen aber nicht alle Patienten zu tiber-

stehen batten, die meisten erloste der Tod, bevor sie den ganzen

Kelch der Leiden bis zur Neige geleert batten. Ob ein Theil der

Kranken vor dem Eintritt dieser Complication direct in das Stadium

der definitiven Genesung eingetreten ist, ist nicht angegeben. Um
die in einzelnen Fallen aufgetretenen schweren Complicationen und

Nachkrankheiten, wie das brandige Absterben gewisser Korpertheile,

den Verlust der Augen, die auftretenden Geistesstorungen zu er-

klaren , brauchen wir ebensowenig die Annahme mehrerer in dem
Verlaufe der attischen Seuche neben einander vorhandener verschie-

dener Krankheiten, wie uns die Bemerkung des Thukydides (II,

51): „einer Menge anderer seltsamer Zufalle, welche den einen vor

den andern dabei betrafen, nicht zu gedenken" dazu berechtigt. Es

ist das Wahrscheinlichste, dass es nicht in der Absicht des Thuky-
dides lag, alle etwa bei der Seuche vorgekommenen Complicationen

aufzuzahlen, und dass er deshalb die betreffende Mittheilung zu

machen fiir angezeigt erachtete.

Es bleibt nun endlich drittens die Ansicht der Forscher zu

besprechen, die in der Pest des Thukydides eine Krankheit er-

blicken, welche jetzt ausgestorben ist, d. h. nicht mehr zur Beob-

achtung gelangt, Einzelnes dariiber ist schon in den vorhergehen-

den Blattern angefiihrt worden und es bleibt in dieser Beziehung

nur weniges nachzutragen. Die Krankheiten, welche man mit der

Pest des Thukydides identisch erklart hat, sind sammthch nicht

ausgestorben. Wenn auch im westeuropaischen Continent die Bubonen-

pest im Jahre 1720 zum letzten Male geherrscht hat, so konnen
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wir leider audi sie noch nicht zu den erloscbenen Krankheiten

rechnen, denn in Europa ist dieselbe, nach ihrem Auftreten im

Jahre 1841, im Jahre 1879 nochmals in einer kleineren Epi-

(lemie in Russland beobachtet worden. Erwabnt werden mag bier

noch die von Brandeis^) vertretene Anschauung, wonacb die Pest

des Thukydides weder die orientalische Pest noch das Scbarlacb-

tieber noch auch der Typhus contagiosus gewesen sei. Es geht

vielniehr die Vermuthung von Brandeis dahin, dass die Pest des

Thukydides in einem eigenthtimHchen, hitzigen, mit Entzundung

der Scbleimhaute und der Leber verbundenen Hautausschlage be-

standen babe, der in der Folge der Zeiten nie wieder zum Vor-

schein gekommen sei. Wie wenig mit dieser Erklarung gesagt ist,

braucht fiir den Sachverstandigen nicht auseinandergesetzt zu werden.

Ich halte es iiberhaupt fiir eine klihne Behauptung zu sagen, dass

es sich bei der Pest des Thukydides um eine danach nie wieder

aufgetretene Krankheit gehandelt babe. Auch die Behauptung, dass

es sich bei der attischen Pest um eine abgestorbene Krankheit handele,

lasst sich nicht aufrecht erhalten, denn die Geschichte der Seuchen

lehrt, dass sie oft nach langen Zwischenraumen , nacbdem man sie

liingst erloschen wahnte, wieder auftreten ^). Dazu kommt, dass nicht

nur bei der attischen, sondern auch bei einer Reihe viel spater auf-

getretener Seuchen die Differenzirung derselben wegen der unzu-

reichenden Beschreibung auf unlosbare Schwierigkeiten stosst.

2. Meine Anschauungen iiber die attische Pest.

Es eriibrigt, dass ich zum Schluss meine eigene Ansicht iiber

die Natur und Art der Pest des Thukydides aussprecbe. Dieselbe

tiel in den Beginn des 2. Jahres des peloponnesischen Krieges. Die

ersten Pestfalle gehoren noch in den Monat April dieses Jahres.

Dass irgendwelche Nothstande, ausser dem durch den bestehenden

1) H. B r a n d e i s , Die Krankheit zu Athen nach Thukydides. Stuttgart 1845.
^) Corlieu (1. c.) hat darauf hingewiesen , dass eine im Jahr 1875 in

Angora (Tiirkisch-Asien) herrschende, durch Hungersnoth und Schmutz er-
zeugte Seuche, welche von einem griechischen Arzte Vegleri in dem medici-
nischen Journal von Athen: „(iXYjv6?" (1880, Nr. 8, 9 u. 10) beschrieben , mit
der Pest des Thukydides in Parallele gestellt und ebenso wie diese als
Typhus bezeichnet worden sei. Corlieu bezweifelt demnach, dass es sich bei
der attischen Seuche um eine heute ausgestorbene Seuche gehandelt habe. So-
Tjel ich aus der Beschreibung der Seuche in Angora durch Vegleri, soweit
sie Corlieu mittheilt, ersehen kann, kann man sie mit der attischen
Seuche doch nicht ohne weiteres fiir identisch halten. Jedenfalls durfte es
von Interesse sein, dass nach einer in Athen eingezogenen Erkundigung ein
dortiger guter Militararzt auf die Frage, wie man jetzt dort die Pest des Thuky-
dides deute, die Antwort ertheilt, dass es sich dabei um eine „Art Fieber mit
Blattern'- gehandelt habe. .ledenfalls kann das von Corlieu mitgetheilte Bei-
spiel nicht als Beweis dafiir herangezogen werden, dass die attische Seuche und
die Seuche von Angora identische Krankheiten sind.
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Kriegszustand herbeigefiihrten , urn diese Zeit in Athen geherrscht

hatteii, wird von Thukydides nicht angegeben. Ini Gegentheil

hebt er hervor, dass, abgesehen von dieser Seuche, das Jahr eins

der gesundesten war. Auch von dem Herrschen einer Hungersnoth

ist durchaus nicht die Rede. Als das einzig Ungewohnliche, was

zur Zeit des Ausbruches der Seuche von Thukydides bemerkt

wird, muss die Ileberfiinung der Stadt angesehen werden (vergl.

o. II, sub 1, S. 8). Diodor^) hat angefiihrt, dass infolge des Zu-

sammenflusses so vieler Menschen und wegen der Einathmung ver-

dorbener Luft natiirhcherweise Krankheiten entstanden waren. Ab-

gesehen davon, dass Di odor's Angaben liber jene Zeit durchaus

unzuverlassig sind und keinen Glauben verdienen, ist mit Sicherheit

anzunehmen, dass durch solche SchadHchkeiten diese Seuche nicht

zu Stande gekommen ist. Indessen ist auf der anderen Seite gewiss

zuzugeben, dass die Zusammendrangung so vieler Menschen in engem

Raume und besonders die Unreinlichkeit der Stadt und der "Woh-

nungen, welchen auf diese TVeise naturgemass Vorschub geleistet

wurde, zur Ausbreitung der Seuche wesentlich beigetragen hat.

Beloch^) sagt: „Eine griechische Grossstadt dieser Zeit war schon

an und fiir sich fiir eine Epidemie ein sehr giinstiger Boden mit

ihren engen ungepflasterten Strassen und bei dem Fehlen der ein-

fachsten hygienischen Vorrichtungen. Ein doppelt giinstiger Boden

aber war Athen, wo jetzt die gesammte Landbevolkerung Attikas

in engen und ungesunden Wohnungen zusammengedrangt war, mit

der Bevolkerung der Stadt selbst etwa 200000 Menschen. Die

Seuche begann — zur Orientirung fiir den Leser ist ein Kartchen

beigefiigt — im Piraeus, seit Themistokles' Zeit die Hafenstadt

Athens, welche 7 km von Athen entfernt war. TJnter Perikles

wurde in den Jahren 458 und 457 v. Chr. die befestigte Hafenstadt

durch eine 7^2 km lange Mauer mit der Stadt verbunden, iiberdies

wurde eine etwas kiirzere Mauer von der Stadt nach dem alten

Hafen Phaleron gezogen. Zur weiteren Verstarkung der Stadt

wurde um 444 v. Chr. noch eine dritte Mauer zwischen jenen beiden,

parallel mit der nach dem Piraeus fiihrenden Mauer aufgerichtet.

Stadt und Hafen waren ebenfalls stark befestigt. Inmitten dieser

^) Ueber die Ursachen der Pest redet Diodor (Dindorf-Ausgabe,
Vol. n) XII, 58, 3—6 nach unbekannter, aber auf dem Boden der hippokrati-

schen Medicin sich bewegender Quelle und dann kurz XII, 45, 2 nach Eplioros.

Die Angaben jener Quelle stehen insofern mit Thukydides im Widerspruch,

als sie voraussetzen , dass die attische Pest , wie die Malaria in Sicilien (wo

Diodor zu Hause war), im Hochsommer ausbrach. Auch hat Thukydides
entschieden nichts von ungiinstigen "Witterungsverhaltnissen gewusst (Mittheilung

des Herrn Prof. Busolt). Ueber den Quellenwerth des Diodor aus der Zeit

des peloponn. Krieges vergl. II, sub 5, Anni. 3, S. 10 und S. 33 Anm. 1.

2) Beloch, 1. c, S. 527.
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Mauern eingepfercht , bildete also die grosse Menschenmenge einen

wahren Brutherd fur die Ausbreitung einer epidemischen Krankheit.

Woher die Seuche gekommen ist, dariiber hat sich Thukydides
kein eigenes Urtlieil bilden konnen. Was er in dieser Beziehung

sagt (s. 0. II, sub 5, S. 11), sind lediglich Angaben, die von ver-

schiedenen Seiten geaussert wurden und fiir die Thukydides die

Verantwortung zu iibernehmen keineswegs geneigt war. Dass die

Seuche von der Landseite aus nach Athen eingedrungen ist, kann

nach Lage der Sache nicht wohl angenommen werden, weil ja die

Peloponnes seuchefrei war und wahrend des Verlaufs der Seuche

im Granzen audi bUeb. Dass sie von der See eingeschleppt wurde, ist

immerhin moghch, vielleicht sogar nicht unwahrscheinUch, da sie

einige Wochen nach Eroffnung der Schifffahrt und zwar gerade im
Hafen auftrat. Indessen nach der Darstellung des Thukydides
ist das keineswegs als Thatsache zu betrachten. Wir horen nichts

davon, dass die Seuche zuerst auf einem in den Hafen Athens ein-

laufenden Schiffe geherrscht habe. "Wir wissen also nicht sicher,

wie die Krankheitserreger in die Stadt gelangt sind.
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Es entsteht nun die Frage, ob die Verbreitung der Seuche

unter dem Einflusse einer endemischen, nicbt contagiosen Krank-

heitsursache oder durch Ansteckung sich vollzogen hat.

Was die Ansteckungsfahigkeit gewisser Krankheiten anlangt,

so ist dieselbe keineswegs so leicht zu entscheiden, wie es im All-

gemeinen angenommen zu werden scheint. Ich erinnere an die

Schwierigkeiten, welche unser hervorragendster Pathologe R. Vircho w
bei der Beantwortung der Frage, ob der PetechialtjiDhus con-

tagios sei, zu iiberwinden hatte. In seiner beriihmten Arbeit: „Ueber

die in Oberschlesien herrschende Typhusepidemie" (1847—48) kommt
Virchow (cf. dessen Archiv Bd. II, S. 263) zu dem Schlusse, dass

bis jetzt keine Thatsachen vorliegen, welche die Contagion beweisen,

dass vielmehr bestimmte Thatsachen dagegen sprechen, und dass

fast alle darauf bezogenen Vorgange sich durch die Endemicitat der

Krankheitsursache erklaren lassen. Wer diese Arbeit Virchow's

mit den in dieser Beziehung angestellten genauen Erhebungen hest,

wird nicht umhin konnen, die Scharfe der Beweisfiihrung anzu-

staunen, durch die Virchow zu dem angegebenen Schlusse gelangt

ist. Indess ist, nacli langer Zeit freilich, auch Virchow in seiner

Arbeit: „ Kriegstyphus und Ruhr" (s. Virchow's Archiv Bd. LII,

S. 41, 1871) zu einer anderen Ueberzeugung gelangt. Virchow

sagt daselbst: „So sehr ich mich friiher gestraubt habe, die An-

steckung als das gewohnliche Mittel der Entwickelung typhoser

Seuchen zuzulassen, so muss ich doch gestehen, dass auch mich, wie

so viele fruhere Beobachter, die fortgesetzte Erfahrung immer mehr

in das Lager der Contagionisten zwingt." In demselben Jahre noch

hat Virchow im LIII. Bande seines Archivs (S. 134) in einer

kleinen Arbeit: „Contagiositat des Fleckfiebers" die Contagiositat

desselben auch insoweit anerkannt, dass dasselbe auch in seinen

letzten Stadien ansteckt. Virchow sieht die Einschleppung und die

contagiose Verbreitung des Flecktyphus als die Regel an und hebt

hervor, dass bestimmte Momente fiir eine spontane Entstehung nicht

vorliegen.

Bevor ich zu der Frage iiber die Verbreitung der attischen

Seuche durch Ansteckung iibergehe, mogen einige kurze Bemerkungen

iiber die dabei etwa in Betracht zu ziehenden endemischen nicht

contagiosen Krankheitsursachen hier eine kurze Erwahnung finden.

Als solche sind Sumpfmiasmen und der Ergotismus bezeichnet

worden. Von Sumpfmiasmen spricht Haser (s. o. S. 21). Sie haben

jedoch, weil sie mit Thukydides im Widerspruch stehen (vergl.

0. S. 9, II, sub 2), um so weniger irgend welche Bedeutung haben

konnen, als der Quellenwerth Dio dor's fiir diese Zeiten des pelopon-

nesischen Krieges, wie wiederholt erwahnt wurde, ein ausserst ge-
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ringer ist. Aus diesem Grunde und mit Riicksicht auf meine obigen

(S. 24 ff.) Auseinandersetzungen liegt kein Grund vor, hier auf die

Frage des Ergotismus nochmals einzugehen.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Frage liber die

CoDtagiositat der attischen Seuche zuriick, so wiirden wir, wenn sich

dieselbe ganz allein auf die in Athen befindlichen Menschen be-

schrankt hatte, betreffs der Beantwortung dieser Frage gewissen

Schwierigkeiten begegnen. Bei dein Mangel eines detaillirten Materials

iiber die einzelnen Krankheitsfalle wiirde man sehr wolil sagen

konnen, dass die Menscben sich nicht gegenseitig angesteckt batten,

sondern an gleichem Orte unter dem Einfluss der gleichen Krankheits-

ursache stehend der Seuche verfallen waren. Indessen ist die Seuche

doch verschleppt worden und zwar in Platze, welche besonders volk-

reich waren und, was besonders lehrreich ist, durch die Truppen

der Athener. In dieser Beziehung ist besonders instructiv, dass

durch Truppen, welche von Athen weitab nach Potidaea geschickt

wurden, die Seuche auf die dortige Belagerungsarmee iibertragen

wurde (vergl. S. 12, II, sub 6). Hier ist nur eine Uebertragung

durch Contagion annehmbar. Dass die Peloponnes von der Seuche

frei bheb, erklart Beloch ^) dadurch, dass er den bestehenden Kriegs-

zustand als die wirksamste Quarantine bezeichnete, denn die Pelo-

ponnesier todteten ohne Erbarmen jeden Athener oder attischen

Bundesgenossen, der in ihre Hande fiel. Die Peloponnesier, deren

Einfall in Attika kurz vor Ausbruch der Seuche Thukydides
meldet, verliessen iibrigens, sowie sie in Erfahrung gebracht batten,

dass in Athen die Seuche ausgebrochen war, aus Furcht vor der-

selben schleunigst das Land und gingen auf diese Weise der Gefahr

der Ansteckung aus dem Wege ^), und wie die Erfahrung lehrt, mit

Erfolg. Auch die Angabe des Thukydides, dass auch Thiere der

Seuche erlegen seien, diirfte betreffs deren Contagiositat nicht ins

Gewicht fallen, denn das Verschwinden der Eaubvogel zur Zeit der

Seuche in Athen lasst sich zwanglos dadurch erklaren, dass sie in

der verseuchten Stadt kein ihnen zusagendes Futter fanden. Dass

aber, worauf Thukydides ein noch grosseres Gewicht legt, die

Hunde wahrend der Seuche crepirten, beweist noch lange nicht, dass

dies infolge der Seuche geschah. Thiere scheinen gegen derartige

Seuchen, insbesondere auch gegen die Pest immun zu sein. Nur

von den Ratten ist festgestellt, dass sie in der Geschichte der Ver-

breitung der Bubonenpest eine bedeutungsvolle RoUe spielen ^). Be-

treffs der Pest der Hunde fiihre ich zunachst aus friiherer Zeit eine

') Beloch, 1. c, S. 528.
''} cf. Thukydides II, 57.

•'j cf. Koch, 1. c, p. 40.
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Angabe von Purmann^) an. Derselbe hat zwar in einer Halber-
stadter Pestepidemie im 17. Jahrhundert 3 Falle gesehen, 2 beim

Hunde und 1 beim Schwein, welche die Pest in inficirten Hausern

bekommen batten, deswegen imterscbiedliche Beulen am Halse ge-

habt und danach zii Grunde gegangen sind; „aber," fabrt Purmann
fort, „ich wollte wobl bundert und mebr Beispiele beibringen, bei

welcben es nicht gescheben, obscbon die Hunde bei den Kranken

im Bett gelegen, aucb bis zu deren Tode darin geblieben sind".

Uebrigens ist auch heut noch alles, was iiber Bubonenpestseuchen

unter den Hunden, Scbweinen, Scbafen, Ziegen, dem Rindvieh, unter

Stubenvogeln, Hiihneru, den verschiedenen Yogelarten im Freien an-

gegeben wird, so wenig bestimmt und klar, dass die Frage vorlaufig

unerledigt bleiben muss^).

Jedenfalls ergibt sich aus dem bisher beigebracbten Material

so viel, dass es sicb bei der attiscben Seuche um eine contagiose
Infectionskrankbeit gehandelt hat. Was nun die Natur und

Art derselben anbelangt, so babe ich mich schon dahin ausgesprochen,

dass bier weder eins der sogenannten acuten Exantheme (Masern,

Scharlach, Pocken), noch auch die Bubonenpest, noch der Petechial-

typhus, wie er in der neueren Zeit beschrieben wurde, noch auch

eine der anderen Krankheiten, welche von einzelnen Seiten bescbuldigt

wurden, vorgelegen hat. Ich babe mich auch dagegen ausgesprochen,

dass eine Combination von zwei dieser Krankheiten bei den Menschen,

welche der attiscben Seuche verfielen, anzunehmen sei. Endbch

babe ich betont, dass und warum man sich der von Hirsch ver-

tretenen Ansicht nicht anscbliessen'konne, dass mebrere zu gleicber

Zeit herrschende epidemische Krankheiten bei der attiscben Seuche

vorgelegen haben. AVenn wir, olme den Thatsachen, welche Thuky-
dides berichtet, irgend welchen Zwang anzuthun, die attische Seuche

betrachten, so ergibt sich, dass dieselbe eine Reihe von Eigenartig-

keiten zeigt, welche sich zunachst in der Art des Verlaufs aus-

sprechen. Die meisten Kranken starben am 7. oder 9. Tage. Bei

den Kranken, bei denen dies nicht der Fall war, entwickelte sicb

ein Stadium, in welcbem brandige Ati'ectionen das charakteristische

Symptom darstellten. Diese brandigen Affectionen betrafen einmal

die peripherischen Theile der Gliedmassen, ausserdem auch die

ausseren Geschlechtstheile. Was die brandigen Affectionen anlangt,

so sind bekanntlich die an den Gliedmassen auftretenden keineswcgs

sehr seltene Begleiter von schweren allgemeinen, besonders auch von

^) Purmann, Der aufrichtige und erfahrene Pest-Barbierer. Ohne Jahres-

zahl. S. 47.

^) G. Sticker, Ueber die Ansteckungsgefahren in der Pest. S.-A. a. d.

"Wiener klinischen Rundschau 1898, Nr. 10 u. 11, S. 14.
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Infectionskrankheiten (vergl. o. S. 29). Die meisten Schwierigkeiten

hat den Autoren die Deutung des Brandes der Geschlechtstheile

gemacht. Man wird sich daran erinnern miissen, dass bei ver-

schiedenen schweren Infectionskrankheiten dysenterische Affectionen

des Darmes verbimden mit diphtherischen Erkrankungen verschiedener

Schleimhaute , insbesondere auch der der weiblichen GenitaHen auf-

treten. Es ware moglich, dass derartige Bindeglieder auch bei der

attischen Seuche zwischen der Darmaffection , welche sich durch

starke Durchfalle charakterisirte und dem brandigen Absterben der

Schamtheile bestanden haben. Auf eine bestimmte contagiose In-

fectionskrankheit kann jedenfalls daraus nicht geschlossen werden.

weil derartige Affectionen nicht fiir eine dieser Krankheiten charak-

teristisch sind. Ebensowenig ist es moghch, auf Grund der That-

sache, dass bei einzelnen der Kranken Verluste der Augen und

Storungen der geistigen Thatigkeit auftraten, zu sagen, was fiir eine

Krankheitsspecies bei der attischen Seuche vorgelegen hat. Wer
die Vielgestaltigkeit der infolge von acuten Infectionskrankheiten

auftretenden Augenaffectionen i) kennt, wird keinen Augenblick dar-

iiber im Zweifel sein, dass man nach der knappen Angabe des

Thukydides dariiber unmoglich discutiren kann, um welche Augen-

krankheiten es sich bei der attischen Seuche gehandelt haben mochte.

"Was nun die geistigen Storungen, welche sich nach der attischen

Seuche in einzelnen Fallen entwickelten, anlangt, als deren Symptom

Thukydides den Verlust des Gedachtnisses besonders hervorhebt,

so lasst sich auch daraus ein Riickschluss auf eine bestimmte

Infectionskrankheit nicht machen. Griesinger^) hat bereits

treffend hervorgehoben , dass nach verschiedenen acuten Infections-

krankheiten, nach Typhus, Malaria, Pneumonien, acuteni Rheuma-

tismus, Pocken, Maseru, Erysipel, ja selbst nach acuten Anginen

rasch entstehende Geisteskrankheiten verschiedener Art vorkommen.

Ich verzichte darauf, diesen Punkt hier weiter zu verfolgen, da wir

dadurch der Losung unserer Aufgabe nicht naher geruckt wiirden.

AVas sich bei der attischen Seuche in symptomatologischer Beziehung

in den ersten 7— 9 Tagen, d. h. also bis zu dem Zeitpunkt, wo in

der Kegel der Tod erfolgte, abspielte, lasst sich dahin zusammen-

fassen, dass sich plotzlich unter schweren Allgemeinzustanden und

anscheinend massigem Eieber Storungen im Gebiet der Athmungs-

organe, manchmal auch des Magens einstellten. Eine Neigung zu

Blutungen in gewissen Korpertheilen (Schlund und Zunge), welche

') Knies, Die Beziehungen des Sehorgans u. s. w. zu den iibrigen Krank-
heiten u. s. w. Wiesbaden 1893. Schmidt-Rimpler, 1. c, 443.

^) Griesinger, Pathologie und Therapie der psj'chischen Krankheiten.
Stuttgart 1861. S. 18fi.
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friihzeitig auftrah?n und ein vielumstrittenes
,

jedenfalls in der von

Thukydides geschilderten Weise mit keinem der heut bekannten

ubereinstimmendes Hautexanthem bildeten zusammen mit den eben

angefiihrten die gewohnlichen typischen Symptome der Krankheit.

Zu welchem Zeitpunkt bei den Patienten dies Exanthem aufgetreten

ist, ist von Thukydides leider nicht angegeben. Die Erschei-

nungen, die dem Tode vorausgingen , boten nichts Ungewohnliches,

sie werden wie z. B. grosse Unruhe, Singultus, Convulsionen , bei

vielen acuten Infectionskrankheiten beobachtet. Wenn wir nun mit

Haser (s. o. S. 21) sagen wurden, dass es sich bei der attischen

Seuche um ein „typhusartiges Uebel" gehandelt habe, so ist

damit nicht nur nichts gewonnen, sondern es ware sogar damit die

Gefahr gegeben, dass etwas in die Sache hineingetragen wiirde, was

Thukydides gar nicht sagt, namHch dass bei der attischen Seuche

ein typhoser Zustand, ein Status typhosus vorhanden gewesen sei.

Das Wort „Typhus" (6 zb'soq Dunst, xo'^co brenne, Umnebelung der

Sinne) wird heute nach dem gewohnHchen Sprachgebrauch von den

Aerzten beniitzt, um den betaubten apathischen Zustand anzugeben,

in welchem sich sehr viele derartige Kranke befinden. Wir wissen

ja ganz gut, dass mit dem Ausdruck „Status typhosus" sehr

wenig gesagt ist, es handelt sich dabei nicht um eine wissenschaft-

liche Diagnose, sondern um die Angabe eines Symptoms, indem ein

solcher typhoser Zustand auch bei einer Reihe anderer schwerer

Allgemein-, besonders Infectionskrankheiten beobachtet wird 0- In-

dessen spricht, worauf es gerade hier ankommt, Thukydides iiber-

haupt gar nicht von einem betaubten apathischen Zustande der

Kranken. Wir werden uns demgemass, soweit icli die Sachlage

zu iibersehen vermag, an der Hand des vorliegenden Materiales

darauf beschranken miissen, uns dahin auszusprechen, dass es sich

bei dieser attischen Seuche um eine schwere contagiose, in

grosser epidemischer Ausbreitung auftretende Infec-

tionskrankheit gehandelt hat. Es erscheint mir angemessener,

bei dieser durch die Sachlage gebotenen Grenze Halt zu machen,

als durch willkiirhche Interpretationen die Wahrheit zu verhiillen.

Die Frage, ob es sich bei der attischen Seuche um eine ausgestorbene

Krankheit handelt, ist vorhin (S. 39) beriihrt worden.

Das Ergebniss dieser Untersuchung wird vielleichtmanchem diirftig

und unzureichend erscheinen. Indess wir miissen uns eine derartige Be-

schrankung, wie die Erfahrung lehrt, nicht nur bei vielen Epidemien

^) Damit soil natiirlich nicht gesagt sein , dass es keinen Typhus ohne
Status typhosus gibt. Ich habe z. B. viele Unterleibstyphen, besonders leichtere

Formen gesehen, bei denen dieses Symptom vollig fehlte, freilich erinnere ich

mich keines Falles von Fleck- (Petechial-)Typhus, wo dies der Fall gewesen

ware, obgleich ich grosse Epidemien dieser Seuche beobachtet habe.
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des Alterthums, wofiir oben in Abschnitt II einp,,^^ihe von Belegen

beigebracht sind, auferlegen, sondern auch bei senr vielen Seuchen,

welche in neuerer Zeit besclirieben Avorden sind. Ich darf in dieser

Beziehung nur auf die „Geschichte der Seuchen zur Zeit des dreissig-

jahrigen Krieges" erinnern, welche Lammert^) instructiv zu-

sammengestellt hat. Es liegt dies nicht nur in dem Mangel ge-

nauer Beschreibungen, sondern auch insbesondere daran, dass sich

die Seuchen, was ihre Krankheitserregc", und die von ihnen ver-

anlassten Krankheitserscheinungen anlangt, nicht an ein bestimmtes

Schema oder System binden, welches wir uns zurecht gemacht haben.

Es gibt eben auch in dieser Beziehung mehr Dinge im Himmel

und auf Erden, wovon wir uns, um mit Shakespeare^) zu reden,

in unserer Schulweisheit nichts traumen lassen!

^) G. L a m m e r t , Gescliichte der Seuchen, Hungers- und Kriegsnoth zur

Zeit des dreissigjahrigen Krieges. Wiesbaden 1890,
^) Shakespeare, Hamlet Act I, Scene 5.
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